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Beschlagnahmt!

*Ende Juli beschlagnahmte der Schweizer
Zoll insgesamt fiber 160 Bficher aus dem

Trotzdem-Verlag und damit auch 50 SF-No-

stalgienumme'm sowie je 5 Exemplare SF Nr.

13-17, Bficher von Augustin Souchy, Oskar

Kanehl, Jens Bjorneboe, der Medienwerks—

tatt Freiburg, selbst Comics gezeichnet von

Peter Reichelt. Auch nach einigen Tagen
rfickte man die Bficher nicht heraus. Der Zoll

erklarte sich ffir unzustiindig und wollte die

beschlagnahmte Ware nicht mehr aushéindi-

gen, bevor diese nicht von der Schweizer Bun-

desanwaltschaft geprfift worden sei. »Bficher
und Zeitschriften, die den Schweizer Staat ge—
fahrden kfinnten, dfirften '

nicht in die

Schweiz<<! (Wir danken ffir das Kompliment,
hatten unsere Wirksamkeit bescheidener an-

gesetzt und warten nun auf deni>>Freibrief<<,
denn seit wann steht ausgerechnet die Schweiz

dem >>kapitalistischen freien Markt<< ableh-
nend gegenfiber?). Am 148. wurde der Zoll

aufgefordert, sich zum Stand der Ermittlun-

gen , welcher Art sie fiberhaupt sein sollen etc.

zu auBern. Bis zum 1.9.85 hatten wir keinerlei

Auskunft bekommen, noch nicht einmal eine

Bestfitigung der Beschlagnahmeaktion. Mit

dem Absendedatum vom 28.8.85 erhielten
wir dann zumindest cine Bestfitigung »4 Kar-

ton Biicher, 50.9kg brutto, unter Zollkontrolle
seit 29.7.85 beim Zollamt Koblenz«. Im

Schreiben wird ausgeffihrt, daB u.a. unsere

Zeitschrift »un‘ter Zollkontrolle bleiben mu/J'.
Diese Maflnahmen haben ihre gesetzliche
Grundlage im Bundesratsbeschluf)‘ mm

29121948 betreffend staatsgefdhrliches Pro—

pagandamaterial. Sobald der Entschez'd der

Bundesanwaltschaft bei uns eintrijft werden
Sie von uns versta‘ndz'gt. . .« Wir werden fiber
diese Posse weiterberichten.

Weitere Kurznotizen Fast alle (die Uberset-
zung des Bookchin-Textes bildet die lobliche
Ausnahme) in der letzten Nummer angekfin-
digten Artikel erscheinen nicht! Na groBar-
tig.(?) Ursprfinglich sollte — nach der durch
die Kulturschwerpunktnummer verursachten
Pause — in dieser Nummer Gfinter Hartmanns
Antwort auf Alvin Toffler stehen. Doch bei
unserer Berliner FLI—Gruppe scheint vor al-
lem Ferienstimmung zu herrschen, so fehlt
dieser angekfindigte Beitrag genauso wie die

Sondernummer Arbeit, die parallel zu der

vorliegenden Ausgabe, hatte erscheinen sol-
len. Die Herausgeber — ebenfalls die Berliner

Gruppe — brauchen Aufschub, so daB wir die-
se Sondernummer vermutlich erst Ende No-
vember liefern konnen. Vorbestellungen
(bzw. aufs ABO anzurechnende Bestellun-

gen) bitte weiterhin an uns senden. Nachdem
sich das Berliner Netzwerk zudem ffir pleite
erklfirl hat und uns keinen rfickzahlbaren Kre—
d1t zur Finanzierung der Sondernummer ge-
wéihren konnte, wfirden wir uns abermals
fiber Direktkredite aus dem Leserkreis freuen
(rfickzahlbar nach einem Jahr in zu vereinba-
renden Monatsraten).~ '

Den ebenfalls angekfindigten Artikel der
Berliner Gruppe Libertéirer Frfihling fiber
» Was bedeutetfiir uns Internationalismum ha-
ben wir nicht in diese Nummer aufgenommen,
weil das Papier zu stichwortartig formuliert

war und uns das Thema nicht weitreichend ge-
nug behandelt erschien. Wir wfirden uns fiber
Zuschriften zu diesem wichtigen Thema ffir
eine kommende Ausgabe freuen und bereiten
selbst ebenfalls einen Beitrag vor. Entfallen
wird auch Rafael Sanchez Rede auf dem Welt-

wirtschaftgipfel >>Bericht fiber die aktuelle so-

ziale und wirtschaftliche Lage in Spanien und

fiber die Spaltung der CNT<<; Sanchez Rede

bringt ffir SF—Leser bekannte Fakten zur'
CNT-Spaltung und er bringt sie einseitig aus

Seiner Sicht, so daB wir wiederum die Sicht der

CNT-IAA anffigen mfiBten, wir werden des-

halb seine Darstellung im Archiv behalten,
um sie als Hintergrundinformation zu verwen-

den, sobald sich ein weiterffihrender Artikel
zu Spanien in der Redaktion einfindet. Als

Angebot ffir die nun >>bitter Enttfiuschtemu

die niChtabgedtuckten Artikel konnen 3'5 K9—
Pien 3,90 DM incl. Porto >Internationalls'
mus<, 1,90 >Sanchez< bei uns a‘ngefordert We"

den.

Ein anderes Problem: wir kénflen keine an-
orll’men Rezensionen veroffentlich 611! W"

finden es weder dem besprochenen Verlag
und Autor noch uns gegenfiber — als die d3?“
allein verantwortlichen Herausgeber

' fair-

Schade ist es insbesondere dann’, wenn die R?—
zension inhaltlich gut zu einem anderen Be]—

trag gepaBt hfitte, so wurde uns z.B. aus Him:burg anonym eine Besprechung V0“ Duff

Buchreihe »Unter dem Pflaster liegt d.“
Strand« zugeschickt, in der auch auf Mysm‘
etc. Bezug genommen wird; uns wird d5}: u:
sammenstellung der Zeitschrift “Huang

er

schwert, wenn neben oberfléichlichen’



schlecht geschriebenen, inhaltlich unpassen-

den, das Thema ungenfigend behandelnden

nun auch noch abdruckbare, abet anonyme

Beitriige zugeschickt werden. Zumindest bei

Rezensionen wollen wir diese Praxis nicht

mitspielen. Dies als kleinen Einblick, wie wir

fiber das Zustandekommen der Zeitschrift

denken. Es steht auch deshalb an dieser Stel»

lc, weil fiir uns selbst das >>Gesicht<< dieser

Nummcr noch vor wenigen Tagen ganz anders

>>feststand<< und wir uns durch das Nicht—Ein—
haltcn des RedaktionsschluBes und obiger
Probleme zu einer véllig anderen Konzep—
tion gczwungen sahen. Salud.

Bcschlagnahme/Editorial . 2

Impressum/A-Szene S. 3

Unruhen in Griechenland S. 4

Analyse der PASOK S. 8

Raus aus der NATO? $.11

>>Rapacki-Plan« $.14.

Thesen zum Kommunalismus $.15

BTX 8.23

Kritik der Toffler-Thesen 5.26

Zeitschrift >>Anschléige<< eingestellt $.29

Reise in irische Kniiste, Teil 2 8.32

Kurzmeldungen 8.36

Anarchismus und Mystik $.37

Kritisches zu Punk und Okobank 8:40
Uracher Kommune $.44

Frauen in der FAUD 1919—1933.. 8.48

Anarcha-chinismus $.55

Kleinanzeigen $.57

>>Licbe und Anarchic<< (Rezension) 8.61

Carl Einstein 5.62

Altcrc Nummern 8.63

Spendenliste:
N. H‘, Niirnberg 50.-; D.Z., Baden-Baden 7.-;
R.M., Ncu—Iscnburg 10.-; G.l-l., Frankfurt 20.-;
M.B., Roscnhcim 5.—; K.G., Bergkamen 5.-; A.M.,
Dfisscldorf10.-; V.L., Mayen10.—;Anares, Bern 8.-

;Nmo, Kéjln 6.»; T.L., Berlin 10.-; D.H., Hamburg
10.-; R.S., Ovcrnth 15.-; A., Miinchen 35.-; H.S.,
Schweiz 10.-; D.Z., Berlin 5.-; W.B., Niirnberg 10.~;

M.G., Bclgicn 5.-; J.S,, Wupperta15.-
Wir frcucn uns, daB trotz dcr unumgfinglichen Prei-

scrliéhung dcnnoch wcitcr gespendet wird. Besten

Dank wicdcrun allc fiirdicsc notwendige Unterstiit-

zung.

Imammun

HERA USGEBER: FL! — Forum ffir libertfire Infor-
mationen ,

V.i.S.d. P. : Wolfgang Haug, Do'itzingerstrJ32, 7031

Grafenau-I; namentlich gezeichnete Beim‘z’ge stehen

unter der Verantwortlichkeit der Verfasser und geben
nicht die Meinung tier Herausgeber oder des presse:
rechtlich Verantwartlichen wieder. Eingesandte Arti-

kel werden diskutiert; fiber einen Abdruck entschei-

det die Redaktion der jeweiligen Nummer; ein An»

spruch aqubdruck besteht nicht; Abdrucke erfolgen
honorarfrei. Nachdrucke sind gegen Quellenangabc
and Belegexemplare ausdn’icklich erwiinscht!

KNASTFREIEXEMPLARE bleiben solange Ei-

gentum des Vet-lags, solange sie nicht dem Gefange—
nen ausgehiindigt_sind. Eine Zur-Habe-Nahme ist

keinc Aushdndigung!
Auflage: 2000 Exemplare; Satz, Lay Out und Ver-

trieb: Trotzdem'kVerlag, Grafenau-I; Druck:

Druckcooperative Karlsruhe; Weiterverarbeitung:
Libellus-Verlag, Stuttgart; Erscheinungsweise: vier-

teljdhrlich; Photos: Manfred Kampschulte, Leverku-

sen; Ahonnementsgebiihren: 15.-DM [fir 4 Num-

mern (Bezahlung im voraus; automatische Verliinge-
rung nach Ablaufdes Abo-Zeitraums, d.h. bitte gebl
uns schriftlich Bescheid, wenn t'hr den SFnicht mehr

beziehen kdnnt oder wollt.) Anzeigenpreise: 1 Spa!-
te: 100. -DM + MWST; [/2 Set'te: I50.-DM; I Seite:

500.—DM. SF-Konto: F.Kamann - PSK Stuttgart -

Ktonr. 574 63 — 703; Anarchistische und alternative

Kleinverlage erhalten 20% Rabatt, FLI-Mitglieder
50%. Redaktionsanschrifl: SCHWARZER FADEN

— REDAKTION, Postfach, 7031 Grafenau‘l; Tel.

07033/44273; ISSN: 0722 — 8988.

Einzelnummer: 5. -DM

4 Nummern: 15. -DM

8 Nummern: 30. -DM

Probenummer (filtere Ausgabe!) nur gegen Riickpar-

to! .

Bezahlung: Bitte vor der I . Liefemng,

bzw. bei Verldngerung des

ABOS nach der letzten Nummer

des alten Zeitraums.

Ihr erspart uns vie! Arbeit, 1,

werm [hr bezahlt,

ohne die Rechnung abzuwarten. Merci!

Postscheckamt Stuttgart, F. Kamann,

Kentonummer: 574 63 — 703

Redaktionsschlu/J’ Nr.20.' 1.12.85

Anzeigenschlufi Nr.20: 20.12.85

btr. : A-Szene

Libel-tires Forum Aschafl‘enburg gegrfindet.
Im Friihjahr 1985 traten wir, nach langer Pau-

se, wieder an die Offentlichkeit. >>Schwarze

Fahnen<<, meldete verschreckt die Lokalpres-
se, >>Anarchisten mit schwarzen Fahnen<< be-

teiligten sich am 1. Aschaffenburger Oster-
marsch. Wir waren wieder da. Wir: Anarchi-

sten, Libertéire, Unddgmatische, Syndikali-
sten, freie Denker, frei Handelnde. Lange

. Jahre lebten wir isoliert voneinander, arbeite-

ten getrennt in lokalen Initiativen, kéimpften
unsere Kémpfe allein. Soziale Bewegungcn ,

tauchten auf, machtvoll ohnmfichtig gegen die

Realitéit anrennend, der Kampf um’das selbst—

verwaltete Jugendhaus, Okolbgie, Friedens-

bewegung, VOBOJ. . . Wir nahmen teil an die-

sen Auseinandersetzungen. Doch so hoff.

nungsvoll alles begann, es endete in altem

Dogmatismus, moralinsaurem Politikergeha-
be, Politzombies, die nur auf Prozentpunkte
schielten, und in Leichenziigen statt lustvollcn

' Demonstrationen.

Zu Beginn des Jahres ’85 trafcn wir uns dag

erste Mal als Forum und planten als »Libertii-

res Forum« an die Offentlichkeit zu treten. In-

zwischen kann man/frau sagen, daB der

Aschaffenburger Anarchismus sich zu organi-
sieren beginnt. Wir haben einen Raum ange_
mietet fiir unsere Treffen, fiir Veranstaltun-~

gen, fiir ein gemiitliches Zusammensein,
fiir...

Wéihrend andere Gruppcn ihren Sommer-
schlaf hielten, begannen wir unseren Raum

einzurichten, wir zeigen Videos, beraten

Kriegsdienstverweigerer, machen Musikver-

anstaltungen, bereiten Aktionen und Happe-
nings fur den Herbst vor.

Und nichstes Jahr, ja dann. . . . (die Phanta-
sie an die Macht!)
Kontakt: Postlagerkarte 095532 A

8750 Aschaffenburg

Titelpltoto: Manfred Kampschnlte, Lever-
kusen

'
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Unruhen im Griechenland vor der »Wahl«. . .

Die griechischen Wahlen wurden in den Me—

dien ausfiihrlich gewiirdigt, gelegentlich ver-

irrte sich auch eine Meldung fiber StraBen-

kfimpfe mit Anarchisten in die taz 0.5. Wir

finden heute u.a. im Stuttgarter s'Bliz‘ttle Er-

kliirungen von Gruppen, die sich dem bewaff~

neten Kampf angeschlossen haben und angeb—
lich — wie konnte cs anders sein —, die »glorrez'-
Che RAF« zum Vorbild auserkoren haben.

Uber die Masse der anderen, iiber die Ereig-
nisse selbst und ihre Hintergrfinde erfahren

wir niehts; doppelt gesiebte Information also.

Wir druckcn deshalb zunéchst den von Georg
empfohlencn Bericht von Basil Karaplis ab,
der letztlich nichts anderes als eine zeitliche

Auflistung der Ereignisse bringt, aber als Ein-

fiihrung geradc deshalb ausgesprochen will-

kommen ist.

1.10.84 Yannis Skoularikis (Sozialist, Mini-

ster fiir offentliche Ordnung = Innenminister)
befiehll der Polizei die >>0peration Virtue« in

Exarchia. Die Polizei nimmt viele Leute fest

und schlagt auch zufiillig Vorbeikommende.
24.10.84 Ein Open-Air Konzert gegen staat-

liche Repression wird zum offenen Konflikt.

Polizeiminister Skoularikis erkléirt, er wolle

die >>Anarchisten<< (Anarchisten und Autono-

me werden in der griechischen Offentlichkeit
allc undifferenziert als Anarchisten bezeich—

net; wenn wir also in diesem Text von Anar-

chistcn beriehten, handelt es sich um beide

Bewegungen, SF-Red.) ausrotten. Jugendmi-
nister Kostas Laliotis erkliirt, daB die Polizei

nichts zum sozialen Frieden im Exarchia—

Stadtteil beitréigt.
29.10.84 Polizeioffizielle treffen sich zu An-

ti-Anarchisten Gcspriichen mit dcm Bfirger-
meister von Athen und mit Professoren der

Athener Uni.

30.10.84 Anarchisten versammeln sich im

Chemie-Gebiiude der Uni um ihre Verteidi-

gung gcgen die staatlichen Ubergriffe zu dis-

kutieren. Polizei bclagcrt das Gebaude und

fiberzieht die gesamte Gegend um den Exar-

chia Platz und das Zentrum Athens drei Stun-

den lang mit Razzien, Verhaftungen, Schla'ge-
I'ClCn.

1.11.84 Elcflherorypia (Regicrungsfreundli-
Che Tageszeitung) veriiffentlicht einen Arti-

kel gegen staatliche Repression.
8.11.84 Genosse Stelios Imsimeskis wird

von unbekannten Personen ermordet.

17.11.84 Konflikte. Schaufensterscheiben

gChen zu Bruch. Es ist der Jahrestag der Aus-

einandersetzungcn in der Athener Polytech-
nisehen Schule (17.11.73). [Damals sandte die

faschistische Regierung Truppen gegen Stu-

denten, die sich im Polyteehnischen Bereich

Verbarrikadiert batten; dieser Vorfall wurcie
Zum Beginn des Sturzes der Junta und hat in

ganz Griechcnland symbolische Bedeutung.
Die sozialistische Regierung konnte also
sehlecht am Jahrestag ebenfalls Polizei in tire
Uni eindringen Iassen und >beschrankte< Slch

dcshalb auf die Belagerung.]
22./23.11.84 Mit Maschinengewehren be-

Waffnete Polizisten durchsuchen viele Hiiuser

Von Anarchisten und Linken in ganz Athen,

nachdem 6 Bomben an verschiedenen Platzen

CXplodiert waren.

3.12.84 Der franzosische Faschist Le Pen

besucht Griechenland um an der Europaisch
Fasehistisehen Konferenz teilzunehmen. An—
archisten greifen den Hauptsitz der griechl-
Schen Fasehistenpartei E.P.E.N. an. Ein jun-

ges Midchen wird verhaftet.

4.12.84 Anarchisten marschieren zum Cara-

vel Hotel in Athen, wo die Faschisten ihre

Konferenz abhalten. Sie greifen das Hotel mit

Molotow Cocktails an und verursachen gréBe'
re Schiiden. Bei ihrem Rfickzug zum Exarchia

Platz werden sie von Polizei angegriffen. Sie

flijchten in die Jura Abteilung der Uni und

verbarrikadieren sich. Bis in die fn‘ihen Mor-

genstunden des 5.12. leisten sie Widerstand.

Viele Polizisten werden verletzt. Sechs Ge-

nossen verhaftet und wegen >>Hochverrats<<

angeklagt.
170 Leute werden in den Biiros der Rixi, einer

linken Organisation verhaftet. 126 dem Un-

tersuchungsrichter vorgefiihrt und verschie—

denster Delikte angeklagt. Viele Anarchisten
und Linke werden in den StraBen verpriigelt
und oft schwer verletzt.

9./10.12.84 Eine Bombe explodiert in einer

Bank im Kypseli Stadtteil.
\

10./11.12.84 Aiie Verhafteten werden frei-

gelassen, erwarten aber spitere Prozesse. 6

miissen Kautionen bis zu 100.000 Drachmen
bezahlen.

12.12.84 Die regierungsnahe Wochenschrift
Eikones veroffentlicht anti-Anarchisten-Brie-
fe und Artikel und fordert einen massiven P0~

lizeieinsatz gegen den »Anarchistischen Staat
von Exarchim.

24.1. Demonstration zur Unterstfitzung
von 12 Lenten, die verschiedenster Vergehen
angeklagt sind, die sie am 17.11.80 (ebenfalls
am Jahrestag!) begangen haben sollen. Am
17.11.80 schiug die Polizei zwei Genossen,
Koumis und Kanellopoulou zu Tode. Sie
sehoB und verletzte dabei die Genossen Stef.
Papapolynerou Lind Patromis, die Sehiitzen
sind bis heute unbekannt.
25.1.85 Die Verhandlung gegen die zwolf
wird ausgesetzt.
30.1.85 Die junge Frau, die am 3.12.84 ver—
haftet wurde wird als unschuldig entlassen.
5.2.85 Eine Demonstration zur Unterstiil—
zung des Hungerstreiks der RAF wird ange-
griffen, ein Schiiler schwer verletzt.

21.2.85 Eine Gruppe I 7. November fiber-
nimmt die Verantwortung fiir die Ermordung
von Nikos Momferatos, dem Herausgeber der
rechten Tageszeitung Apogevmatini und Ex-
Justizminister der MilitérJunta von 1967-
1974.

28.285 Geriichte fiber einen Staatsstreich.
Anarchisten gehen in Thessaloniki auf die
StraBe. .

2.3.85 Eine 10 KiloBombe wird in der Nfihe



der bun-desrepublikanische'n Botschaft gefun-
den. Die Gruppe Christos Kassimis ffir Inter-

nationale Revolutioniire Verantwortung er-
‘

klfirt dies als Unterstfitzungsversuch ffir die
'

Hungerstreikenden der RAF.

17.3.85 Die Polizei stiirmt bewaffnet ein

Konzert in einer Athener Schule im Vorort

Halandri. Viele Schiller werden verletzt.

20.3.85 Der Chef des italienischen Geheim-

diensts, General Martini, besucht Griechen-

land und diskutiert fiber »Terrorismu5« mit 10-

kalen Beamten. Studentenwahlen an den

griechischen Unis, Polizei grelft Anarchisten

in der Jura Abteilung Athens an, Barrikaden,

Molotows, Stein»gefechte« sind die Folge. 4

Genossen werden verhaftet.

21.3.85 Die Konflikte dauern an. 9 verletzte

Polizisten, davon 3 schwer. 8 weitere Genos-

sen verhaftet.

26.3.85 Die 12 komm‘en vorerst frei.

28.3.85 Unbekannte werfen zwei Molotows

gegen den faschistischen Buchladen Nea The-

sis in der Nfihe des Exarchia Platzes.

1.4.85 Generalstaatsanwalt Theofanopolis
wird umgebracht. Zwei Organisationen, der

Anti-Staat—Kampf (véllig unbekannt in Anar-

cho-und autonomen Kreisen, also wohl keine

A-Organisation!) und die Nationalistische

Studenten Avantgarde erkléiren sich verantw-

ortlich.

5.4.85 Mitglieder der rechten Neue Demo-

kratie Partei greifen Anarchisten am Exarchia

Platz an. Die Genossen schlagen sie u.a. mit

Joghurt-Kugeln (7, SF) zuriick. Die Polizei

greift ein und verhaftet 60 Genossen, die spéit
nachts bis auf drei‘ wieder freigelassen wer-

den.

6.4.85 Die rechtsextreme Tageszeitung
Eleftheriora veréffentlicht einen anti-anarchi-

stischen Artikel, der von Chr. Frighelis ge-

zeichnet ist. Er fordert drastische Methoden

von der Polizei gegen die Anarchisten.

8.485 Die rechtsextreme Patriotiki Dexz'a

fordert die Polizei auf, die Anarchisten auszu-

rotten.

10.4.85 Die regierungsnahe Wochenschrift

Pontiki veréffentlicht, daB 12 CIA Agenten in

Athen angekommen seien, bereits am 3.4.85.

18.4.85 Ein Wehrpflichtiger begeht in

N.Philadelphia (Vorort von Athen) Selbst-

mord (vgl. Artikel fiber die PASOK, SF); ins-

gesamt gab es 1984 fiber 100 solche >Selbst-

morde<.

19.4.85 Der frfihere Polizeichef von Pira-

eus, Yannaoulis wird angeklagt aber ffir un-

schuldig befunden, den Genossen Yannis

Bouketsidis brutal gefoltert zu haben.

21.4.85 Jahrestag des Putsches 1967. M010-

tows fliegen gegen die Biiros der Nazi—Organi-
sation ENEK.

'

24.4.85 Yannis Felekis, verhaftet am 5.4.85,
wird Zn 5 Monaten verurteilt, aber auf freien

FuB gesetzt. Zwei andere Genossen werden

freigesprochen.
27./28.4.85 Polizei besetzt das Gebiet rund

um den Exarchia Platz. Sie schlagen jeden,
verhaften 14 aus einer Bar. Unter ihnen befin-

den sich Papapolyme'rou und andere Genos-

sen. In den »Wannen« geht die MiBhandlung

weiter, sie werden angeklagt.
28/29.4.85 Molotows fliegen gegen Polizei-

autos in der Néihe der PASOK-Biiros.

29.4.85 8 der 14 Angeklagten werden zu 10

Monaten Geféingnis verurteilt: ffir >>Verficht‘

lichmachung der Polizei<< (>Bullen, Schweinc,

Mérden-Vorwfirfe).
Die Polizei belagert Panayiotis F'apadopuloS
Haus in N. Faliro (Vorort von Athen) ,

ziehen

ab, als Journalisten, Rechtsanwfilte und GC'

nossen auftauchen. Papadopoulos ist der HCT'

ausgeber von Breaker, eine Zeitschrift, die

mehrer'e Prozesse erwartet.

1.5.85 200 Anarchisten demonstrieren mit

schwarz—roten Fahnen. Am Abend kreisen
Tausende von Polizisten den Exarchia Platl
ein. Schlagen jeden, den sie treffen und VCT‘

haften Hunderte.

2.5.85 Die Polizeiflbergriffe dauern an.

9.5.85 300 Genossen versammeln sich 21m

Exarchia Platz um gegen die Polizeifibergriffc
zu demonstrieren. Mehr 315 2000 bewaffnctc

Polizisten kreisen sie ein und befehlen, d0"

Platz sofort zu verlassen. Obwohl die GenOS-

sen sich gezwungen sehen zu gehorchen, grcifi
die Polizei an. Hundert schaffen es in die Ab-

teilung fiir Chemie der Uni zu gelangen. 5i?
verschlieBen hinter sich die Tfiren und vermi—

digen sich mit Steinen gegen die Polizeiangrif—
fe. Sie tiffnen die Laboratorien und bastelfl
Mollis. Die Polizei belagert sie, aber die 69‘

nossen erkliiren, daB sie bleiben bis alle Ver-

hafteten freigelassen werden. Sie erkliireny
daB sie das Gebiiude in die Luft jagen, solltc

die Polizei versuchen die Schule zu betreten»

Inzwischen gehen die Auseinandersetzungen
zwischen der Polizei und den anderen weiter.

10.5.85 Die Schlacht dauert noch an. DiC
Polizei belagert, traut sich jedoch nicht diC

StraBe vor dem Gebaude zu betreten. Andcrc

Genossen besetzen die Jura Abteilung. POIi‘
zeikriiftc kontrollieren das gesamte Gebiet
und lassen niemanden in die Nihe. 5Pfit
nachts verlassen die Linken, die die Jura-BC‘

setzung mitgetragen hatten die Gebéude. D?l



sich die Anarchisten alleine zu schwach ffih—

len, entschlieBen sie sich ebenfalls zu gehen.
11.5.85 Trotz der Wahlkampfzeit be-

herrscht nur die Besetzung die griechische Of—

fentlichkeit. AuBer Elaftherotypia (regie—

rungsnah) und Avg/1i (kommunistisch) halten

alle anderen Zeitungen (sozialistisch, pro—rus-

sisch-kommunistisch bis zur extremen Rech-

ten) die Anarchisten ffir verantwortlich und

fordern die Polizei zu gnadenlosem Vorgehen

auf, egal wieviel Menschenleben es koste.

Die Genossen halten die Besetzung aufrecht.

Andere versuchen den Belagerungsring
mehrmals zu durchbrechen. Andere verhan-

deln mit anderen Parteien, der Regierung und

Polizeioffiziellen und fibergeben Forderun-

gen der Beselzer. Darunter: Freilassung aller

Verhafteten, Rfiekzug der Polizei aus dem

Exarchia Gebiet. Andere versuchen die For—

derungen in die Presse zu bringen. Um 23.30

Uhr versammeln sich 500 Genossen am Exar-

chia Platz und versuchen vergeblich zur be—

setzten Schule durchzumarschieren. Die Poli-

zei macht von der Schquaffe Gebrauch, ver-

letzt jedoch niemand.

12.5.85 Immer noch Auseinandersetzun-

gen. Die regierungsfreundlichen Zeitungen
NEA und VIMA wechseln auf unsere Seite

fiber und fordern den Abbruch der Polizeibru-

talitéiten. Ein Professorenkommitee garan-
tiert freien Abzug, aber die Genossen weigern
sich bis ihre zwei Hauptforderungen erffillt

sind. Die Polizei 1513: his auf 17 alle frei. Einige
Genossen, miide oder aus anderen Grfinden

akzeptieren das Angebot der Profs und verlas-

sen die Schule. Die Polizei verstfirkt die Bela-

gerung, léiBt kein Essen, keine Medizin nicht

einmal Krankenwagen durch.

Um 21 Uhr versucht ein Krankenwagen unter

Rot-Kreuz-Flagge durchzukommen, wird

aber gestoppt und zur Umkehr gezwungen.
Diesc Neuigkeit verbreitet sich in der ganzen
Welt. Die Regierung befiehlt der Polizei den

Krankenwagen passieren zu lassen, — was zwei

Stunden spiter endlich geschieht. Allerdings
lfiBt die Polizei nur Leokoplast und 5 Flaschen

Milch im Wagen. Neuigkeiten von Hoch-

schulbesetzungen in Thessaloniki, Patra, He-

rakleio und Loannina durch Anarchisten tref-

fen ein. In kleineren Stadten finden Demon-

strationen statt.

Um 23.30 Uhr Gerfichte fiber die Ermor-

dung eines Anarchisten (Es blieb unbestfi-

tigt). In wenigen Minuten versammelten sich

2000 Leute und marschierten gegen die Poli-

zeisperren, sie durc—hbrechen den Ring aber

die Polizei geht zum Gegenangriff fiber und

vertreibt sie. Sie nehmen die Mehrzahl de'r

Besetzer mit. 15 bleiben, sie haben besehlos—

sen das Gebfiude in die Luft zu jagen, wenn

die Forderungen nicht erffillt wfirden.

13.5.85 Genossen belagem den Belage—

rungsring der Polizei. StraBenkiimpfe; 3 Ver—

fahren werden vertagt und die Betroffenen

einstweilen auf freien FuB gesetzt. 14 weitere

werden dem Untersuchungsrichter vorge-

ffihrt, verurteilt, aber gegen Kaution von 20

000 Drachmen freigelassen. Manolis Glezos

(RegiemngSabgeordneter) und Leonidas

Kyrkos (Ex»Europaabgeordneter und im In-'

nenministerium) beginnen Verhandlungen.
Die befreiten Verhafteten und die zwei Un-

terhandler begeben sich in die Schule. Inzwi-

schen marschieren 7000 vom Exarchia Platz

zur Schule. Die Polizei zieht sich zurfick. Die

Besetzer und Ex-Verhafteten kommen aus

der Schule mit Eisen- und Holzstangen an de—

nen Helme, Uniformteile der Polizei aufge-

hangt sind. Der Rfickmarsch endet in einem

groBen Fest im Exarchia Gebiet.

14.5.85 Die Zeitungen schrieben einheitlich

(Ausnahme wieder Eleftherotypia, Avghi,

Nea und Vima), daB die Anarchisten Athen

und den Staat zerstoren und die Wahlen am

2.6.85 verhindem wollen. Die Polizei wird

- wieder aufgefordert die Anarchisten zu zer-

schlagen.

Eine neue Demonstration gegen Polizei

und Staatsrepression bringt 10.000 Leute auf

die Beine. Keine Auseinandersetzungen.
5.bis 17.5.85 Die Presse fahrt mit ihrer Anti-

A-Kampagne fort und verbindet sie mit der

angeblichen Unffihigkeit der Polizei. Gerfich-

te fiber einen weit fortgeschrittenen Staats-
streich tauchen in den Schlagzeilen der Titel-
seiten auf. Am 16.5.85 wird ein Polizist geto-
tet, zwei weitere verletzt — in einer SchieBerei
mit zwei oder drei Bewaffneten. Einer der Be—
waffneten wird ebenfalls erschossen.
17./18.5.85 Presse, TV, Radio sagen, daB

'die Manner Anarchisten gewesen seien, ohne

den Beweis zu liefern. I

Wir glauben es ist eine neue Staatsprovoka- I
tion bzw. von Seiten derjenigen, die ein Mili- i
tfirtegime wfinschen. Wir sind nicht besorgt
darfiber kfimpfen und vielleicht sterben zu -

mfissen. Wir wollen aber, daB die Leute in der !

Welt wissen, daB der einzige wirksame Wider- 1
stand gegen Faschismus die Anarchie ist. j

Soweit Basil Karaplis aus Athen. Weitere Be- !
richte sollen folgen, sobald unsere Athener!
Freunde es wichtig finden, die Informationen l
auch hier zu verbreiten. Auch aus diesen sach- l

lichen Fakten wird ffir uns deutlich, daB nicht i
nur auf Seiten des Staates sich verschiedene

4

Fraktionen um die Ausnutzung der Situation I

in Riehtung auf einen autoritaren Staat bemfi- l

lien, sondem daB auch innerhalb der Bewe- i

gung ein erheblicher Unterschied zwischeni
Militanz und bewaffnetem Kampf a la Born-
ben/Schieflereien besteht. Ohne jetzt auf die
Un-Moral von politischen Morden eingehen ,

”

zu wollen, nur so viel: Es ist nicht zuféillig, daB I
die griechischen Genossen bei solchen Aktio- i
nen nicht genau wissen, wer sich dahinter ver-

lbirgt; und es ist erst recht nicht zufiillig, daB .

sich faschistische Gruppen die Situation zu- 1’
nutze machen, indem sie einen ihr Lastigen li- i
quidieren und es den politischen Gegnern be- i

quem in die Schuhe schieben.
‘

L'Jbersetzz‘ von Wolfgang Haug;



Eurosozialismus

Der Fall Griechenland

von Collectiva ARENA

Die sozialistische Bewegung in Griechenland

his 1904

Wir méchten unsere Einfiihrung mit einer
kurzen Geschichte der sozialistischen Bewe-

gung beginnen. Wir glauben, daB das hilft das
Wesen der PASOK besser zu verstehen; — der

ersten sozialistischen Partei in der Geschichte
der neuen Gesellschaft, die nicht nur das beste

Wahlergebnis erreichte, sondem auch die

Staatsregierung stellt.

Bis 1974 kann man sagen hat es in Grie-

.

chenland fast keine sozialistische Bewegung

gegeben. In der zweiten 1151er des 19. Jahr-

hunderts, als fiberall in Europa sozialistische

Ideen unter den Arbeitern und Intellektuellen

an Boden gewannen, waren diese Ideen in

Griechenland nur wenigen Einzelnen be-

kannt. Die Besonderheiten, welche die erste

Stufe der Bildung einer neuen Gesellschaft

nach einem nationalen Befreiungskampf be-

gleiteten, erlaubte die Propagierung der so-

Zialistischen Ideen in groBen Teilen der Be-

vélkerung nicht.

Diese Situation finderte sich bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts nicht. Erst in den ZOer

und 30er Jahren tauchten ausgearbeitete so-

zialistische Ideen auf (hauptséchlich humani-

stischen Inhalts und ohne Bezug zum Marxis-

mus). Diese Ideen wurden_von bekannten

Persénlichkeiten der politischen und sozialen
Szene vertreten, ohne Bewegung oder Institu—
tion (wie Gewerkschaften, Partei) als Basis.
Die Theorie des MarxismunS-Leninismufibc'
einfluBte alle kreativen Geister dieser Ara.
Die strukturellen Verinderungen innerhalb
der griechischen Gesellschaft in der Zeit ZWi'
schen den beiden Weltkriegen brachte aucli
die Griindung einer kommunistischen Panel
im Jahre 1918. Der Marxismus-Leninismus
wurde zur ffihrenden Ideologie auch in d“

Politik.

Wfihrend des 2. Weltkriegs und der deut-
schen Besetzung waren die Sozialisten (F3tZt
ganz deutlich reformistisch) nicht ffihig fiber

einige Intellektuellenzirkel hinauszukom‘
men. Einige kleine Parteien wurden gegffin‘
det, die schnell wieder von Parteien der Mittc
oder der EDA (Tamname der illegalen KP)
absorbiert wurden.



Man kann sagen, daB der erste Mann, der in

Griechenland fiber Sozialismus gesprochen
hat (mit bsconderem Bezug zu Marx) der jet-
zige Ministerprasident Andreas Papandreou
war. In den friihen 60er Jahren als das Zen-

trum die Wahlen unter der Fiihrung von Ge-

org Papandreou (Vater von Andreas) gewon-

nen hatte, tritt auch Andreas Papandreou als

ffihrende Pcrsénlichkcit des politischen Le-

bens ins Rampenlicht. Als Wirtschaftsprofes-
sor in den USA ausgebildet, ist er nicht nur

Sozialist wic seine Vorganger, sondern ein~
Anwalt des Marxismus. Es gelingt ihm die ra—

dikale Jugcnd dcs Zentrums anzuziehen und

auch Pcrsonen aus dem linken Flijgel der Par-

tei; abcr sie unterscheiden sich deutlich von

der KP und deren groBer Vergangenheit. Wir

dfirfen nicht vergessen, daB wir in einer Wach-

stumsperiode des griechischen Kapitalismus
leben. Der Polizeistaat, der auf die Niederla-

gc der Kommunisten wéihrend des Biirger-
kriegs folgte, hatte schrittweisc akzeptierbare
Formen der Sozialpolitik angenommen. Der.
AnschluB Griechenlands an die EG bringt
Griechcnland in die Position einer Art Wohl-

fahrtsstaat iihnlich den anderen europfiischen
Landern. Die allgemeine Tendenz der grie—
chischen Gesellschaft ist, das politische Leben
zu gliitten. Das mit Gewalt herbeigeffihrte
Ende des Polizeislaats kam 1965 mit dem

Sturz der Zentrumsregierung durch eine k6-

nigliche Verschworung und dann 1967 duch

die Juntagcneralc. Wfiihrend der Diktatur

wurde Papandreou verhaftet, es wurde ihm
aber bald erlaubt das Land zu verlassen. Da-

mals grfindete er eine der starksten Organisa-
tionen gegcn die Junta, die PAC. PAC‘ist die

Basis fiir die Grfindung der PASOK. In ihren

Reihen standen alle Richtungen um Papan-
dreou und die Zentrumsunion, kurz Wider—

standskiimpfer, die nicht mit der kommunisti—
schen Partei verbunden waren. Marxisten,
Anhiingcr Maos und Menschen, die gegen
den Vietnamkrieg waren. Junge Leute, die fiir

die Unabhangigkeit Zyperns kampften und

fiir bcssere Lebens- und Ausbildungsbedin—
gUchn. Menschcn aus dem Zentrum, die in

I’apandrcou den natfirlichen Fuhrer des Zen-

lrums sahen gcnauso wie Trotzkisten.

Diese Mischung zcigt das Bild einer Ideolo-

gie, die — wenigstcns auf dem Papier — als Al-

ternative zur biirgerlichen Gesellschaft beste-

hen will und mehr noch zur faschistischen.

Aber es wird nichts anderes sein als eine ande—
Fe Einschétzung der immergleichen bfirgerli—
Chen Gesellschaft, die dem Kapitalismus
Westlicher Priigung nach 1945 entspricht. Im

Angust 1974 fiel die Junta und die traditionell—

bfirgcrlichen politischen Figuren kehren unter

Fuhrung von Karamanlis zu ihren wohlbe-

kanntcn Rollen zuriick.

PASOK als Oppositionspartei
Als erstcs miissen wir die Bedeutung der Ffih-

rling von Andreas Papandreou hervorheben.
Fiir Mcnschen, die an Ffihrer gewohnt sind
Und nie fiir cine Partei stimmen, weil sie fiir

dercn politische Ziele Sind, sondern sich nach

dCr Person an dcr Spitze eincr Partci richten,

“far
— so scheint cs — Papandreou die einzigar—

llgc politische Persénlichkeit, die Karamanlis
die Stirn bieten konnte (und unter diesem Ge—

Sichtspunkt war or cs ja tatséichlich). Papan-
drcou auf dcr anderen Seite interessierte sich

immer mehr ffir die Weiterentwicklung und

Konservierung seines eigenen Mythos, immer

den Eindruck eines Fiihrers machend, der

leicht erreichbar ist, enthusiastisch und ein-

fach (er trug immer Pullover). Seine Teilnah—

me in der Regierung der Zentrumsunion, sein

Widcrstandskampfgegen die Junta, seine rhe—

torische Unversonlichkeit fiberzeugten.

Ein anderer wichtiger Punkt ist die getrenn—

te Entwicklung der PASOK von den kommu-

nistischen Parteien, das bedeutet, daB obwohl

die PASOK auf bestimmten marxistischen

Ideen basiert, sie die marxistische Ideologie
nicht vollstéindig akzeptiert, besonders den

Leninismus nicht. Von Beginn an stand die

PASOK der Sowjetunion kritisch gegeniiber.
Genauer gesagt bemiiht sich die PASOK in

den Bedingungen der kapitalistischen Krise

fiir eine rationale Wirtschaftsentv‘i'icklung, ei—

ne bessere Ausnutzung der Produktionsfakto-
ren und Resourcen, eine Kontrolle fiber die

Monopolgesellschaften durch den Staat, ein

extensives Nationalisierungsprogramm abzie-
lend aufeine gerechtere Verteilung des Natio-

naleinkommens, eine Reform und eine Ver-

einfachung der Biirokratie des offentlichen
Dienstes. Jedoch nur in sozialer Hinsicht und
ohne die grundlegenden Beziehungen von

Macht und Staat zu storen. PASOK soll an-

geblich auch ffir eine demokratische Universi-
tiit kfimpfen, fiir die Frauenrechte und fiir die

Verbesserung des alltz’iglichen Lebens. Das
Endziel der PASOK ist die sozialistische Um-

gestaltung der griechischen Gesellschaft, eine

Umgestaltung, die bis heute auBerst unklar

geblieben ist.
>

Ein drittes Charakteristikum der PASOK-
Politik in der Opposition ist die Ko-existenz
verschiedener politischer Tendenzen, die v

gleichzeitig Elemente aus der rechten Mitte

und marxistischer Kommunisten enthalten.

So konnen wir, in derselben politischen Par-

tei, eine Ko-existenz von Politikern aus der

Zentrumsunion, die nach Rache fiir die Ereig-
nisse von 1965 suchen, und konservativer Po—

litiker ohne Beziehung zu linken Ideen fin-

den. Es finden sich dazuhin Sozialdemokra-

ten, Bewunderer des deutschen Modells oder

der englischen Labour Party, marxistische

Anhénger Ches und des nationalen Befrei-

ungskampfes der dritten Welt. SchlieBlich
Trotzkisten, die sogar ihre eigene Zeitschrift

herausgeben und die PASOK von innen her-

aus kritisieren. Die inneren Meinungsver-
schiedenheiten erreichten 1977 ihren Hohe-

punkt, die verschiedenen Fraktionen der PA-
‘

SOK aber blieben unter der unumstrittenen
Fflhrerschaft Papandreous vereint.

Das vierte Charakteristikum der PASOK
ist ein starker Populismus. In Griechenland
folgte dem Ende des Biirgerkriegs und der

Niederlage der Kommunisten in Wahrheit ei-
ne parlamentarische Diktatur. Exilierungen,
Verhaftungen, Hinrichtungen, Folter zwang
die soziale Bewegung zum Rijckzug. Woge-
gen im restlichen Europa der Kapitalismus, in
Form des >>Wohlfahrtsstaates<<, (lie Zusam-
menarbeit der Klassen forderte, passierte in
Griechenland nichts dergleichen. Die Ben-iii-
hungen der Zentrumsregierung am Anfang
der 60er Jahre wurden gewaltsam durch die
Diktatur unterbrochen. Da Karamanlis unfai-
hig war dieses Vakuum auszufiillen, fiber—
nahm PASOK diese Rolle. Ihre Theorie hat
keinen Klassenbezug, deshalb wird sie mit
dem Widerstand gegen die deutschen Invaso-
ren identifiziert (obwohl sie sich eigentlich ge—
trennt von den anderen linken Organisatio-
nen entwickelte, die den Burgerkrieg ffihr—
ten), sie akzeptiert die Forderungen der gro-
Ben sozialen Schichten der Bevolkerung fiir
Frieden, Demokratie und der Beendigung es

Staatsterrors, und sie proklamiert die Zusam-
menarbeit der Klassenfiur gleichen Zeit aber
préisentiert sie die sozialen Unterschiede der
kapitalistischen Gesellschaft als einen Gegen-
satz zwischen dem Volk und dem groBen Ka—
pita]. Und schlieBlich propagiert die PASOK

die Idee eines Griechenland, das unabhangigist von den groBen Machtzentren dieser Welt
(Griechenland gehort den Griechen ist der
Hauptslogan von PASOK).

Wir kommen zum ffinften Charakteristik-
um der Politik PASOKS: die starke Aversion
gegen Auslander wie sie durch folgende Slo-
gans .zum Ausdruck kommt: Nationale Unab—
hanglgkeit, Yankees go home, Griechenland



‘

die

raus aus EG und NATO. PASOK driickt die
“

Gefiihle der Offentlichkeit aus, wenn sie Un-

abhangigkeit von fremden Machten verlangt,
denn die Griechen haben schwer unter diesen

gelitten, besonders unter den Amerikanem.

. Wichtig fiir all das war die Oppositionspoli—
Itik der PASOK gegen die Rechte. Obwohl

iWahlaussagen verwirrend und widersprfich-

l lich waren, gelang es PASOK Wahler aus ver-

schiednenen sozialen Schichten umzustim-

men (Arbeiter, junge Leute und Studenten,
Bauern etc.). Immer darauf bedacht nicht an

lden Grundprinzipien des Kapitalismus und

seiner Einrichtungen zu riihren, benutzte sie

eine tyrannische Phraseologie in Bezug auf

die Tfirkei oder die Amerikaner, was ihr so—

ziale Anerkennung einbrachte. Die Linke in

Form der PASOK schaffte es dann 1981 eine

Alternative zur altmodischen Ideologie und

Politik der Rechten anzubieten. Der Charak-

te'r dieser Linken’ soll in den folgenderi Zeilen

dargestellt werden. Jedoch sollte das Ergebnis
der Wahlen von 1981 und 1985 niemanden
fiberrascht haben, der seine Verbindung mit

der sozialen Realitéit aufrechterhalten hatte.

Man kann sagen, daB die meisten Griechen

grundlegenden Klassenwiderspriiche
»vergaBen« und PASOK wéihlten. In dieser

Situation dachte jeder an seine individuellen

Interessen und Vorstellungen. Was das Ver-

haltnis der PASOK zu den sozialdemokrati-

schen Parteien Europas angeht, glauben wir

nach dem Gesagten, daB es durchaus be-

‘

stimmte Gemeinsamkeiten gibt, daB aber PA—

SOK eigene Charakteristika hat, die aus den

Besonderheiten der Entwicklung des griechi-
schen Kapitalismus resultieren.

PASOK an der Macht

Irn ersten Jahr ihrer Regierung offenbarten

sich ihre'guten Absichten. Trotz der groBen
wirtschaftlichen Probleme gab es eine Etho-

hung der Lohne und besonders einiger Ren—

ten, die sehr niedrig waren. Sie‘ anerkannte

die nationale Widerstandsbewegung, indem

sie ein Gesetz verabschiedete. Alte Kampfer
erhielten Renten und die Feierlichkeiten, wel-

che die Menschen an den Biirgerkrieg erin-

nerten wurden verboten. Sie bot den Ar-

meeoffizieren wirtschaftliche Vorteile und sie

unterstiitzte Polizeioffiziere, die loyal waren.

Sie schuf das Ministerium fiir Jugend und

Sport, ein Ministerium, das die Probleme der

jungen MenSChen zu losen versucht. Sie be-

hielt ihre Position gegen die NATO bei (LB.
im Fall Polen), auch ihre offensive Politik ge-

gen die EG und befriedigte damit die offentli-

Chen Geffihle.

Im zweiten Jahr aber als die Probleme unge-
lost blieben, begannen sich die Dinge zu én-

,

dem: Als ihre Politik keine Ergebnisse brach-

te, stagnierten die Lohne; die automatische

Preisangleichung wurde auBer Kraft gesetzt.
Zusfitzlich wurden Gesetze, die Streiks ver-‘

bieten, verabschiedet, besonders im offentli-
chen Dienst und in den Banken, die viele er—

folgreiche Streiks gesehen hatten. Arbeiter
die jetzt streiken, sehen sich der Gewalt der
Polizei gegeniiber. Streiks demonstrierten ge-‘
gen die Arbeitslosigkeit und SchlieBung gro—
Ber Betriebe — aufgrund winschaftlicher Pro-
bleme und hoher Verschuldung. Was dieses
Problem betrifft ist PASOK auf die Idee cler

Selbstverwaltung und Nationalisierung ge-

kommen, damit die Arbeiter moglichst wenig
Schaden leiden. An den Universitiiten haben

wir ein neues Gesetz, das demokratisch zu

sein seheint, einschlieBlich einer Art Studen-

tenmitwirkung. Das Hauptinteresse richtet

sich aber auf Auslandsbeziehungen und hier

hauptséchlich auf die Probleme mit der Tiir-

kei, welches das Problem Nummer 1 in der

griechischen Gesellschaft wird. Es ist eine

herrliche Ausrede nicht den Militardienst kiir-

zen zu miissen. Obwohl die Anzahl der Selbst-

morde unter Soldaten ansteigt, bleibt die na—

tionale Sicherheit das Hauptanliegen.
Im dritten Jahr der sozialistischen Regie-

rung bleiben die Probleme dieselben. Wir hat-

ten einen leichten Rfickgang der Inflation,
aber sie ist noch immer eine der hochsten in

der 136. Die Arbeitslosigkeit wachst und kann

kaum noch hinter vorsichtig prasentierten
Stati'stiken verborgen werden. Streiks mehren

sich trotz der Gegenarbeit der Unionisten in

der PASOK und der Kommunistischen Par-

tei. Die Basis stiirzt die Fiihrer und geht zum

Kampf fiber (LB. der Athener Busfahrer-

streik, der vier Monate dauerte). In Privatbe—

treiben, die Schwierigkeiten haben, gelingen
viele Fabrikbesetzungen,.. Die PASOK ant-

wortet mit Gewalt und die Jugend wendet sich
dem Rand der Gesellschaft zu und halt nichts
mehr von den gesellschaftlichen Werten:

Schule, Universitat, Beruf. Rowdies und

Punks tauchen in der griechisehen Gesell-

schaft auf. Am Rand der groBen Stadte wen-

den sich die Jugendlichen gegen ihre Rand-

gruppenrolle und publizieren Magazine, sind

kulturell aktiv, was das Jugendministerium
kontrollieren mochte.

Was konnen wir aus all dem schluBfolgern?
Erstens, trotz aller Riickschlage bleibt PA-

SOK und ihre Fiihrer unzweifelhaft attraktiv

fiir das griechisehe Volk. Das haben die Wah-

len gezeigt. Aber die Probleme, die PASOK

an die Macht brachten sind noch nicht gelost.
» Wenn jedoch'die Probleme der griechischen

kapitalistischen Gesellschaft nicht gelost wer-

den, und es zu PASOK keine Alternative gibt
(Karamanlis seheiterte von 74—81),dann stellt

sich die Frage, was kommt als niichstes? Wir

leben natiirlich in der Realitat und wollen

nicht behaupten, daB morgen eine Revolution

ausbricht; aber einige erste sporadische An-

zeichen, Aktionen, die immer mehr werden,
machen uns optimistisch.

[Dieser Beitrag wurde vor den Ereignissen
1984/85 verfaBt]
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Raus aus der NATO?
von SF—Redakt/on

Wir halten das Fragezeichen hinter der gangl-

gcn Demo-Parole [ans Antiimp-(Schwarzen)

Blocks] fiir angebraeht, weil es den Grad der

Militarisicrung dicser (und anderer) Gesell-
sehaft (en) nicht genau genug auf den Punkt

bringt. Wir miissten nicht »raus aus der NA—

TO«, sondern diese mfiBte aufgelést werden

und die Bundcswchr in ihrer jetzigen Form

glcich mil! DaB es die Forderung »Raus aus

der NATO<< denjenigen leicht macht, die am

Endc alles beim Altcn belassen wollen, zeigen
die folgcnden »Argumentem Sic stammen

nicht aus CDU-Kreisen, sondern aus der Frie-

densbewegung und dokumentieren, das all-

méihliche Zuriiekweichen dieser Bewegung.
>>Man<< emdeckt plétzlich wieder den Weg des

»von Innen heraus reformierens<<, nachdem

man mil dcr Kritik von auBen gescheitert ist.

»Man« sieht den Widerspruch im eigenen
Verhaltcn, das gegcnfiber dem Militar nieht

immer so fricdliebend war, wie man selbst ein-

fordert. Da cs offensichtlich auch nicht gelang
den »Abbau des Konflikts im GroBen<< durch

Mobilisierung einer breiten Offentlichkeit

durchzusetzen, versucht »man« nun den ent-

standenen »inneren« Konflikt zwischen Pazi-

fisten und Soldaten wieder abzubauen; —

»man« (also ein Teil der »Friedensforscher,

Friedensfunklionéire, Theologen und Sozial-

arbeitem) hat damit wenigstens wieder ein

praktikables (und erfolgversprechenderes)
Arbeitsfeld gefundcn. Im Ubrigen setzt

»man« auf so etwas wie den »demokratisehen

Soldaten, der eincn Befehl zum Einsatz ato-

marer Waffen im Namen der Menschheit ver-

Weigcrt, und der die Bundcswchr reformiert<<,
weil er so >>friedensbewegt<< denkt und - im

Gegensatz zu den Pazifisten —so >>fachkundig<<
lSt.

Im Klartext: »man« gibt auf, an die eigene
Kraft etwas veriindern zu kc’innen zu glauben;
»man« ist seiner eigenen Taktik, »Konflikte in

jedem Fall zu vermeiden«, soweit auf den

Leim gekrochcn, daB man mit Eifer beginnt,
»deher im System<< zu zuschaufeln, die ande—

re miihevoll gegraben haben.

Naehdem also der Hauptzweck der »Friedens—

bewegung«, die Verhinderung weiterer Auf—

rfistung, gescheitert ist, konzentriert »man«

sich stiirker auf den schon immer vorhande-

nen Nebeneffekt, — die Disziplinierung des

Widerstands innerhalb der BRD, bei potent-
ieller Isolierung eines kleinen militanten Teils

der Bewegung. Die >>Friedensbewegung<< 315

emotionaler Vollender einer Politik der Rein-

tegration ins System, das die GRUNEN frei—

willig/unfreiwillig auf der politischen Ebene

begannen? Folgende »Uberlegungefl“ der

GRUNEN und der FRIEDENSBEWE—
GUNG lasscn kaum einen anderen SchluB zu;

eine Kritik der herrschenden Zustfinde findet

sich nicht mehr, Orientierungspunkte, wo die/

der einzelne ansetzcn kann ebenfalls nicht;

was uns geboten wird, ist nichts anderes als die

Realitiit. Sie setzt neuerdings wiedcr die MaB-

stiibe; wir >>diirfcn<< mit der Entwicklung und
Verbreitung von (system-) kritischen Positio-

nen also wiedcr von vorne anfangen.

»Eine sorgfiiltige Analyse von langfristig

durchgefiihrten Meinungsumfragen zum "Flie-
ma ,,Sicherheit“ ergibt: Ein durehaus posm-

ves Bild der NATO und eine Skepsis hinsicht-

lich der militérischen Bindung an die USA.

Die Bundeabfirger ffihlen sich sozio—kultuell

und 6konomisch dem Westen zugehérig. Die

NATO wird mit den Prinzipien unserer Ge—

sellschaftsordnung verbunden und nicht als

waffenstarrender Krieger angesehen. Daraus

ergibt sieh der SchluB, daB die Forderung
nach einem Austritt aus der NATO zur Isola-

tion der Friedensbewegung in der Bevolke-

rung beitréigt. [Anstatt, dafl die Bewegung ih-

ren Mitgliedermassen also neue Inhalte zumu-

tel, wird die Bewegung inhaltlich an dem vor—

HERRschenden Denken ausgerichtet, fiir uns

hat sich die Friedensbewegung damz't selbst

aufgeldst; SF—RED.]
Diese ,,Volksmeinung“ hat durchaus einen

realistischen Bezug. Die BRD ist nicht nur

ideologisch, sondern auch aufgrund ihrer poli-
tischen und 6konomischen Verflechtungen
mit dem Westen , besonders der Européiischen
Ge'meinschaft, aufs engste verknfipft. Diese

Einbindung der BRD hat auch die Funktion,
den deutschen Militarismus zu kontrollieren.

Die Angste, die viele Menschen in westeuro-

paischen Staaten wie Frankreich, Dfinemark

oder den Benelux-Lindern vor einem sieher—
heitspolitischen Alleingang der BRD haben
beruhen auf konkreten historischen Erfah—
rungen. Ein Austritt aus der NATO wiirde

zwangslfiufig zu Irritationen in diesen Lin—
dem fiihren, zumal mit diesem Schritt immer
auch die Chance bzw. die Gefahr der Wieder—
vereinigung Deutschlands verbunden wird.
Dieses Zukunftsbild entspricht aber kaum lden Erwartungen unserer Nachbarn. [Ein net— l
res Scheinargument, kénnte man dock die Zie-

'

le der Friedensbewegung eindeutig antimilitari- l
stisch erweitem.

Die Forderung ,,Raus aus der NATO“ ver-
9

naehlfissigt die Tatsache, daB die vdlkerrecht-
I

liche Souverinitfit der BRD durch den Ab-h
sehluB des Deutsehlandvertrages and damiti
einhergehend des Aufenthaltsvertrages fiir .die Truppen der Alliierten gerade im Hinblick l
auf die Stationierung fremder Truppen einge-

‘

schréinkt ist. Wilrden die Trapper: also blei-E
ben? Dann wiz're doch nur der alte »Besatzer-

l

stalus« offensichtlich, der seit Jahren (ingstlich l
vermieden wird. I

Britische, franzésische und amerikanische l
Truppen sind nicht nur aufgrund des NATO- l
Yerlrages auf dem Territorium der BRD sta-

I

tionlen. Die Anwesenheit dieser Truppen wfi— l
re also durch einen Austn'tt aus der NATO i
nicht beendet.

,l

l

l

’l
l
l
l



Noch einmal komplizierter wird die Debatte,
wenn wir bedenken, daB eine Kfindigung der

NATO-Mitgliedschaft zwar durchaus denk-
bar ist (vgl. Artike113 des Nordatlantikvertra-

ges), die Bundesrepublik aber nicht nur mit
ihrer NATO-Mitgliedschaft Teil eines militi-

rischen Bi'mdnisses ist. Gemeinsam mit

Frankreich, GroBbritannien, Italien und den

Benelux-Landern bildet die BRD die Westeu-

hender regionaler Verteidigungspakt. Dieser

Bfindnisvertrag hat zwei bedeutende Merk-

male: Einmal ist er — im Gegensatz zum NA-

TO-Vertrag — bis 1998 unkflndbar. Ein ge-

wichtiges Argument und es zeigt uns wig weit

fortgeschritten die Integration der GR UNEN
ins System bereits is!) Zum zweiten beinhaltet

er — auch im Gegensatz zum NATO-Vertrag

ropaische Union (WEU), ein seit 1954 beste-

(vgl. Anike' 5) - cine automatische Bei—

standspflicht. Ein Austritt der BRD aus der

NATQ Ist demnach nicht unbedingt mit ci-
nem Slcherheitszugewinn gleichzusetzen. ET

fleiChl einem Schritt vom Regen in die Trau-
e.

Bud: Grohe



Auch auBen- und handelspolitisch verlore

die nach auBen orientierte BRD viele EinfluB-

moglichkeiten, Kommentar iiberfliissig wagte
sie die Kfindigung der NATO-Mitgliedschaft.
Eine von den Vertragspartnern angestrebte
Isolation der BRD wire m6glich und somit

der politische und wirtschaftliche Preis ffir ei-

nen sicherheitspolitischen Alleingang zu

hoch. Auch das franzosische Beispiel, politi—
sche Mitgliedschaft aber militéfischer Aus-

tritt, kann fiir die BRD kein Vorbild sein. Ein

militiirischer Alleingang der Bundesrepublik
Wire fur Ost und West unannehmbar. Hier be-

ginnt das Reich der blofien Behauptungen
Die Forderung nach einem Austritt aus der

NATO deutet auf cin verkijrztes Verstiindnis

dessen him, was die Blockkonfrontation aus—

macht. Die Blockonfrontation ist mehr als ei-

ne Bundniskonfrontation: sie ist Ausdruck

der Spaltung Europas in zwei unvereinbare

Gesellschaftssysteme. Militéirbiindnisse und -'

Waffenaufl‘iiiufungen sind in erster Linie Pro-
'

dukt und nicht Ursache dessen, was man Ost- 3

West-Konflikt nennt. Und jetzt kommt das

Mdrchen vom Staatskapitalismus, der eigent-
lich cin Kommunismus und deshalb mit unse-

rem Status-and Privatkapitalismus unverein-

bar sci.

Die Erwartung, ein Austritt der BRD aus der

NATO konnte der AnstoB zur Blockauflo-

Sung sein, reduziert aber den Ost-West- Kon—
flikt auf eine rein militirische Dimension. Der

Ost—West-Konflikt hat aber eine gesellschafts-
politische, 6konomische und ideologische
Grundstruktur.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch

das Problem der Konsequenzen einer Ab-

kppplung aus der NATO. Héiufig geht damit

elnhcr die Erwartung eines dritten Wegs Eu-

r0pas zwischen den Blocken, eine europfii-
sohe Friedensordnung jenseits der Blocke.

Hmsichtlich der Konkretion dieses Vor-

SChlags verbleiben jedoch einige Unklarheiten
“11d Ungcklérte Fragen. ,,Ein blockfreies Eu—

rOpa kann die Kriegsverhiitung auch geféihr-
den, sci cs, daB sich ein ,,vereintes Europa“
Z‘ur dritten Supermacht aufschwingt (womog-
11C.h sogar unter bundesdeutscher Ffihrung),
SP1 es, daB Europa in nationalstaatlichen Par-

tlkularismus zurfickféillt und die zwischen-

Slaatlichen Konfliktc frfiherer Zeiten wieder

alIfbrechen.“
SChlieBlich solltc bei der Forderung nach ei-

nem Austritt aus der NATO noch bedacht

WPFden, daB diese Abkopplung in den USA
nicht nur als ein Schritt in die Neutralitfit

VYahrgenommen wird. Vielmehr konnte sich
em solcher Schritt auch als Blockwechsel dar-

stellen. Ohne der Unterordnung der BRD un-

tCr die Globalpolitik der USA zu huldigen, is!

ab.” die Bewertung der bundesdeutschen Po-
lmk durch die sichcrheitspolitischen Eliten in
den USA auch fur die Friedensbewegung von

Cntscheidender Bedeutung: Dcnn schlieBlich
k31m die USA niemand daran hindern, uns im

Wcifelsfallc zu Tode zu schiitzen.

AllBerdem verloren die in der NATO ver-

l_<_=Ibenden westeuropfiischen Staaten ver—

Stnrkt an Gewicht gegeniiber den USA. Das
helm die hegemoniale Binnenstruktur der

NATO wfirde crheblich verstfirkt. Die Durch—

SC‘ZUng der amerikanischen Interessen wiirde

“9011 einfacher. Und gerade das gilt es zu ver—

lndern. Machen wir uns nichts vor: Die Be-

kamPfimg der Vorstellungen der jetzigen
am'Cfil-(anischen Regierung in Sachen Militéir-

ER zezg

politik fijr Europa und gegeniiber der Dritten

Welt hat Prioritéit. Dazu gilt es den vorhande—

nen Handlungsspielraum Europas und insbe—

sondere der BRD gegenfiber den USA zu nut-

zen. Wir enthalten uns weiterer Kommemare!

Es liest sich ja auch so fiberzeugend, ’Wérner

an vorderster Front der Friedensbewegung

(. . .)
_ .

Dieser Handlungsspielraum lst vorhanden,

er wurde nur nicht genutzt: Das Verhéiltnis

USA-Westeuropa/BRD hat sich 5konomisch

und politisch zugunsten des alten Kontinents

verschoben. Dazu kommt, daB die Interessen-

differenzen zwischen den USA und Westeu-'

ropa beziiglich der okonomischen Konkur-

renz, der Fortfiihrung der Entspannungspoli-
tik aber auch der Gestaltung der Kriegsver—

meidungsstrategie einen Grad der Offensicht-

liohkeit erreicht haben, der durch Appelle an

die gleichwohl vorhandenen Gemeinsamkei—

ten nicht mehr zugedeckt werden kann. Ein

Austritt aus der NATO nimmt uns (Nuns/I,

sorry, doch nach ein Kommentar, das neue

»WIR«-Gefiihl der SPD wurde geschrieben,
aber das ist alles Verschleierung; es mufl heifj‘en

>der Deutschem die Moglichkeit, die Krise der

NATO zur Veréinderung der herrschenden Si—

cherheitspolitik zu nutzen, ohne an der fakti-

schen Bedrohung, die bei einem Atomwaffen—

einsatz im Kriegsfall fiir die BRD besteht, et-

was zu z'indem.

Lit

Die Gri‘men, Bundesvorstand (Hg): Militar-

groBmacht Westeuropa? Zur Bedeutung der

,,Europfiisierung der Sicherheitspolitik“ und

der Belebung der ,,Westeuropéischen Union-

“(WEU). Bonn 1985 (Bezug: Die Gri'men,

Bundesgeschiiftsstelle, Coltmantstr.36, 5300

Bonn-1).
Dieter Nohlen: Internationale Beziehungen.
Pipers Worterbuch zur Politik, Mfinchen

1984.
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Buchbesprechung

»Ein anderes Deutschlamk

hrsg. von Rolf Stolz, Edition Ahrens im Ver-

lag Clemens Zerling, Berlin 1985

-Das Buch bringt eine Sammlung'verschieden-
ster links-alternativer Gedanken zur Deutsch-

landpolitik, zustimmenswert oder als ober-

flachliche Vorstellungen zu kritisieren. Wir

finden — trotz zahlreicher gri'm-und linksalter-
nativer Autoren (darunter etWa Gollwitzer,
Dirk Schneider, Tilo Weichert etc.) den Bei-

trag des SPD-Volkerrechtlers Theodor

Schweisfurth am interessantesten. Schweis-

furth stellt den verdrangten »Rapacki-Plan«
neu vor und diskutiert heutige Méglichkeiten

' fiir eine atomwaffenfreie Zone in Mitteleuro-

pa.

Der Plan (verfochten von 1957—1962) des
‘

Polen Rapacki sah die Beseitigung aller Kern-

waffen, die Herabsetzung der konventionel-

} len Srreitkrafte und auch die Auflosung aller

Einrichtungen fiir Kernwaffen in Polen, der

CCSR, DDR und der BRD vor. Der Plan har-

te zudem die Langzeitabsicht die Militérblék-

ke aufzulésen und die Spaltung Europas abzu—

bauen. Die Sowjetunion unterstiltze diesen

Plan, er scheiterte am Widerstand der USA

‘

und der BRD. Politisch, weil die Aufhebung
von Deutschlands Spaltung angeblich nicht

sofort Bestandteil des Vertrages gewesen wa—

re (was einfach falsch ist) und militc‘z‘risch, weil

die UdSSR konventionell fiir fiberlegen ein-

gestuft wurcle. Tatsiichlich hatte der Rapacki-
Plan jedoch die Existenz der NATO unnétig
gemacht und darin allein liegt der eigentliche
Ablehnungsgrund. Die NATO war also be-
reits 1962 der entscheidende Hinderungs-
grund fiir wirkliche Entspannung und Abril-

stung in Europa. Trotzdem betont auch

Schweisfurth, daB wir heute — volkerrechtlich
— zunéichst nicht aus der NATO austreten kon-

nen, weil — ohne Zustimmung der Alliierten

(Basis: Deutschlandvertrag von 1952) keine

anderen Vertréige (z.B. fiber atomwaffenfreie

Zonen) von der BRD souveran geschlossen
werden diirften. Zudem existiert seit 1954 ein

»Vertrag fiber den Aufenthalt ausléindischer

Streitkriifte in der BRD<<, der nur von Seiten

der Alliierten durch freiwilligen Abzug oder

durch einen >>Friedensvertrag<< beendet wer-

den kann. Dasselbe gilt im iibrigen fiir die

DDR. Mit diesem realpolitischen Sachverhalt

gibt sich die Friedensbewegung, geben sich
die viele GRUNEN derzeit zufrieden, — fiber—

raschenderweise Schweisfurth (SPD) nicht.
Er fragt nach den bestehenden atomwaffen-
freien Zonen, nach deren Entstehungsbedin-
gungen und der daraus abzuleitenden Strate-

gie fiir uns ahnliche Bedingungen zu schaffen.
Und es gibt sie, die atomwaffenfreien 20—

men, nicht nur aufBriefkéisten einzelnerDKP-

Wohnungen sondern auch in Bevolkerungs-
zentren wie— der Antarktis (seit 1959) und auf

dem Mond (seit 1967)!

Aber auch in Lateinamerika (seit 1967,
endgfiltig seit 1981). Diese Bedingungen
kénnten Antworten ffir heute enthalten: La-

teinamerika war von einem Ost-West-Kon-

flikt auf eigene Kosten durch die Kuba-Krise

(1962) gewarnt. Da beide Supermiichte noch

keine Atomwaffen in Lateinamerika statio—

niert hatten. lieBen sie den Vertrag passieren,
zumal auch kein Land Lateinamerikas eigene
Atomwaffen besaB.

Schweisfurth zieht aus der lateinamerikani-
schen Losung deshalb den SchluB, daB Mittel-

europa sich zu allererst von beiden Super-
méichten abkoppeln miisse, um das gewi’msch-
te Ergebnis zu erreichen. An diesem Punkt

greift er auf den Rapacki-Plan zuriick: Rapak-
ki sah eine friedliche Lésung ffir Europa falls

es gelfinge, eine friedliche Losung der deut-

schen Spaltung zu erreichen. Er wollte zur Ur-

sache der Blockkonfrontation — dem 2. Welt-

'krieg, der anschlieBenden‘Gebiets-und Ein-

fluBzonenaufteilung, Militarisierung und Mi-

litarblockbildung — zuriick. Schweisfurth for-

dert demgeméiB den >>Friedensvertrag<< fiir

>>Deutschland<<, den BRD und DDR einver-

nehmlich (der Leiter des Verfassungsschutzes
ist ja schon »drfiben«) vorbereiten miissten

und sieht als selbstverstandlichen Inhalt eines

solchen Vertrags den Abzug aller fremden

Truppen
- bzw. anders ausgedriickt — fiir die

Supermachte die Chance ohne Gesichtsver-

lust (allerdings wohl Machtverlust!) ihre di-

rekte Blockkonfrontation abzubauen. Mit

Hilfe dieses Friedensvertrages — so Schweis-

furth — konnte die Ausgangssituation fiir Mit-

teleuropa geschaffen werden, die es den La-

teinamerikanern ermoglichte, ein Abkom-
'

men zu schlieBen, dem in ihrem Fall seit 1981

alle Lander auBer Kuba angehoren. Es wiirde

>>Deutschland<< vertrags—und austrittsfahig
machen und diirfte — da BRD und DDR nach

dem Kernwaffenverffigungsverbot keine

Atomwaffen besitzen dilrfen — auch den Si-

cherheitsinteressen der Sowjetunion und

Frankreichs nicht zuwiderlaufen; zumal wenn

auch — nach Rapacki — die Rolle der deutschen

Armeen antimilitaristisch fiberdacht wiirden.

Es gibt sie also: die ’Ldsungem, selbst in-

nerhalb der herrschenden Denklogik und da

reden die GRUNEN von Realpolitik.
von Wolfgang Haug

Alle machen Kultur
-- wir reden dariiber

Kultur
will zu den Sinnen spreChen'

Sprechen fiber Kultur ist notwendig
abstrakt. Warum dann fiberhaupt Kul—

turtheorie? Erst Kultur und Sprache,
ki'mstlerische Produktion und sprach’
liche Reflexion schaffen den Zusammen'

hang und das Kontinuum Kultur.
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, sio‘n ' PETER K.: Lavbimmel, Larbam’

mel, La—bum. Ernst Jancll uncl Arno

Schmidt - HEINRICH FECHER: Fallgruben
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Von Adorno bis Zadek: Kaine Proble'
me! Ein Stuck Brachland gri’mer Politik

Aufierdem in diesem Heft:
Rosr WOLF—ALMANASREH: Sich selbst und
uns den Spiegel vorhalten. Dragutin
Trumbetas und seine Bilder GERD

SPELSBERG: Raum, Zeit, Geschwindig‘
keit. 150 Jahre deutsche Eisenbahn

'

S. BLEICK/TH. GEHRMANN: Dutch Essen

verhungern. Ernahrungsgewohnheiten
in Afrika (II) '
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Eckhard Henscheid, der Chronist des
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del nicht erhaltlich, fiir 5 DM (Scheiny
Scheck oder notfalls Briefmarken bitte
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von Murray Boo/«shin

Ubersez‘zt von BernhardArracher

Kommune stattFabrik
.

SHistorisch gcschen, haben sich rzidikale' I:zialthcoric und Praxis auf zwei .BFFCQC _

menschlich-gcsellschafflicher A_kt1v1tat. 2nchtricrt: dcn Arbeitsplatz und die Gemein e].—Bcginncnd mit dem Aufstieg des

Nz'ationha tstaats und dcr industriellcn Revolution

8;sich die Okonomie eine beherrschenfie Ste;lung fiber die Gcmeinde prworbeii
-

nichégrnin dcr kapitalistischen Ideoiogie, 50:11) r-auch in den verschicdcncn SOZIalismen, I e

tiir und autoritiir, dic im friihcn vergangene“
Jahrhundcrt auftauchten. Die Beirve-gung,
\vcg von cincm cthisch betonten SOZIailsmils
hin zu cincm ékonomisch betonten, ist em

' '

ndes Problem, das sehr
umsti'itten:ziirlellgiieiant ffir unser Thenia ist, daB die $.0-

zialismen selbst sich besorgmgerregende bui-
gerliche Eigenschaften angeeignet haben, c.1-
ne Entwicklung, die sich besonders diirch die

Marxsche Sichtweise offenbartt in der

menschliche Emanzipaiion diirch die therr:
schung der Natur erreicht w1rd. Em histori-

scher Entwurf, der die »Her_rschaft des Men—
schen fiber den Menschem mcht durchbricht.
Das Auftauchen der Klassenge§elischaft ais
»Vorbedingung« fiir die menschliche {Emanzx-
pation ist eine logische Erklfirung fur Marx
und auch die Bourgeoisie!

. . .

Unglficklicherweise hat der freiheitliche

Flfigel des Sozialismus — der anarchistische —;der Moral nichi konsequent genug den Vor-frang eingeréumt. Verstfindlich vieileichtidurch das Aufkommen des Fabriksystems,’dem klassischen Ort der kapitalistischen Aus-
beutung, und dem Auftauchen des Industrie-

'

proletariats als dem >>Triiger<< einer neuen Ge- i
sellschaft. Trotz ail ihrer moralischen Hinga- ibe kennzeichnet die syndikalistische Adap-Ition der Industriegesellschaft und ihrer Vor-
stellungen von einer iibertéren Gewerkschaftals der Infrastruktur far eine befreite Welt, ei-
ne stérende Veriagerung der Gewichtungvom Kommunitarismus zum Industrialismus,von kommunalen Werten’zu Fabrikwerten. ;



Bestimmte Werke welche sich fast lobprei-
sende Heiligkeit im Syndikalismus erworben

haben, erhéhten die Bedeutung der Fabrik,
und allgemeiner gesagt, den Arbeitsplatz in
der radikalen Theorie, nicht zu reden von der
messianischen Rolle des »Proletariats«.

Als besonders beunruhigendes Beispiel braucht man

nur Abad de Santillans >El Organismo Economica de
la Revoluciom (Barcelona 1936) lesen; ein Werk, das
immense" Einflufl aufdie CNT-FAI hatte.

Die Grenzen dieser Analyse mfissen hier auch

untersucht werden. Oberflachlich schienen

sie durch die Ereignisse der 1. Weltkriegsara
'

und die 30er Jahre gerechtfertigt. Heute ist

die Situation anders; und die Tatsache, daB

wir sie mit der Erfahrung von Jahrzehnten kri-

tisieren konnen, gibt uns das Recht den prole-
tarischen Sozialismus fiir seinen Mangel an

Voraussicht abzulehnen. .‘

Aber es muB auch gesagt werden: die Fa-

hrik, (und fiir den griiflten Teil der Geschich-

te: der Arbeitsplatz,) war tatsa'ichlich der we-

sentliche Schauplatz nicht nur der Ausbeu-

tung sondem auch der Hierarchie — zusam-

men mit der patriarchaliscllen Familie. Sie

diente nicht dazu, das Proletariat fiir den re-

volutionfiren Wendel zu »disziplinieren«, zu

»einigen« und zu »organisieren«, sondem hat

es in den Gewohnheiten der Unterordnung,
des Gehorsams und der geistlosen Plackerei

geschult. Das Proletariat lebt auf, wie alle an-

deren unterdn‘ickten Sektoren
‘

der Gesell-

schaft, wenn es sich seiner industriellen Ge-

wohnheiten in einem freien und spontanen
Akt .der Kommunisierung entledigt; — in ei-

nem lebendigen ProzeB, der dem Wort »Ge-

meinschafm Bedeutung verleiht. Dort ma-

chen sich die Arbeiter frei von ihrem strengen

Klassenwesen, ihrem Status als Gegenstiick
zur Bourgeoisie, und zeigen ihr wahres We-

sen. Das anarchistische Ideal von dezentrali-

sierten, staatenlosen, gemeinsam geffihrten
und direkt-demokratischen Gemeinschaften

—

von zusammengeschlossenen Gemeinden

oder »Kommunen« — spricht fast intuitiv, .und

in den besten Werken Proudhons und ,Kropot-
kins ganz bewuBt, fiir die umgestaltende Rolle

des libertaren Kommunalismus als Rahmen

einer freiheitlichen Gesellschaft. Verwurzelt

in der nichthierarchischen Ethik einer Einheit

in Verschiedenartigkeit, Selbstverwaltung
und Selbstmanagement, gegenseitiger Ergan-
zung und gegenseitiger Hilfe.

Uber die Ideologie der Begriffe
Die Kommune, sprieh Gemeinde oder Stadt

muB aus ihrer Rolle als ein okonomischer Be-

reich, wo menschliche Wesen die Méglichkeit
erhalten nichtagrarische Arbeit zu verrichten,
herausgelost werden. Sie ist nicht nur »impor-
tiertes Zentrum<< (um Lewis Mumfords Aus-

druck zu gebrauchen) des e'rhohten Waren-

austauschs und der Nahe, — um ihre histori-
sche Funktion zu erhellen —, indem sie quasi
Stammesbevolkerung transformierte, die
durch Blutbande und Brauch verbunden wa-

ren, und die sie zu einer politischen Kérper-
schaft vereinigte, die auf ethischen Werten
der Vernunft beruhen. »

Diese starke Transformationsfunktion
schuf ein gemeinsames Band zwischen den
»Freunden« oder »AuBenstehenden« und den

Alteingesessenen (genoi) und schuf auch ‘ei-
nen neuen Bereich der Wechselbeziehungen,

(den Bereich der polissonomos, wortlich be-

deutet das, die Leitung der polis, der Stadt.)
Aus der Verbindung von nomos (Gesetze)
und polis stammt das abgekfirzte Wort »Poli-

tik«, ein Terminus, der verfalscht wurde, ge-
nauso wie das Wort »polis« selbst, das mit

»Staat« fibersetzt wurde. Diese Unterschiede
sind nicht nur etymologische Spitzfindigkei-
ten. Sie zeigen eine sehr reale Entartung der

Begrtffe, — jeder fur sich selbst von immenser

Bedeutung, um ideologischen Zwecken zu ge-

nilgen. Antiautoritare sind angewidert von

der Entartung des Ausdrucks »Gesellschaft«

zum Wort >>Staat<<, und mit gutem Grund. Der

tismen Beispiele des patriarchalischen aikos-

Erlasses, die Aufnahme des Sozialen dureh
den totalitaren Staat, was sich in der Bedeu-

tung des Wortes >>Biirol<ratie<< widerspiegelt
(der psychotherapeutische und erzieherische

Bereich ist genauso Beweis wie der traditio-

nell administrative fiir die Unzuliinglichkei-
ten, die in jeder Art gesellschaftlicher Organi-
sation existieren.

Das Auftauchen der Stadt eréffnet uns in

verschiedenen Entwicklungsstufen nicht nur

den neuen Bereich allumfassender humanitas

(Menschheit) wie sie vom Provinzvolk gese-
hen wurde, vom freien Raum eines innovati—

Staat ist, wie wir wissen, ein besonderes
Werkzeug der herrschenden Klassen

, ein pro—
fessionalisiertes Monopoly von Gewalt, um

die Unterwerfung und Ausbeutung des Men-

schen durch den Menschen sicherzustellen.

Anthropologie und Sozialtheorie haben ge-

zeigt wie der Staat langsam aus dem breiten

Hintergrund der hierarchischen Beziehungen
hervortrat, seine verschiedenartigen Formen

und Entwicklungsstande, seine volle Ausbil-

dung ini modernen Nationalstaat, und mog-
licherweise seine zukiinftige, perfekteste
Form, im totalitaren Staat. So wissen die An-

tiautoritaren, daB die Familie, der Arbeits-

platz, kulturelle Formen des Zusammensch-

lusses, — im weitesten anthropologischen Sinn

cles Wortes »kulturell«—, persénliche Bezie-

hungen und im allgemeinen der private Le-

bensbereich auBerordentlich sozial sind und

sich wesentlich vom Staat unterscheiden. Das

Soziale und der Staat konnen sich gegenseitig
durchdringen, sci sind die archaischen Despo-

ven (sich und seine

Burgértums wie sie von traditionsgebundc'
nen, biozentrischen Gemeinschaften gesehen
vilurde; es offnet uns auch den Bereich von p0-

lissonomos, die Leitung der polis durch cine
politische Kérperschaft freier Burger, kurz.

Umgebung emeuemden)

Politik im Unterschied zum streng Sozialen
und Staatlichen. Geschichte gewiihrt UDS kei-
ne »reine« Kategorie des politischen Eereichs

rnehr, genausowenig bietet sie ein Bild, €135
uber die Schar- und Dorfebene einer nichthic—

rarchischen sozialen Beziehung hinauSgEhL
und blS vor kurzem auch nicht fiber rein staat-
ilChe Institutionen. »Reinheit« ist ein W0“

das nur auf Kosten des Kontexts zur Realitiit
in die Sozialtheorie eingefi‘ihrt werden Ram“

Aoer es existiert eine Annaherung an eine P0-

lm , staatsbiirgerlich im Charakter, die Ilia"It
1n

erster Linie sozial Oder staatlich ist: die DC-
mokratie Athens, die Stadtversammlunge”
Neuenglands, die Bezirksversammlungen und
die Panser Kommune von 1793, um nur die



wichtigsten Beispiele zu nennen. In einigen
Fiillen einigermaBen dauerhaft, kurzlebig in

anderen, und zugegebenermafien stark ge-

schéidigt durch viele Unterdriickungsformen,
die die sozialen Beziehungen in den Zeitaltern

kennzeichneten, in denen sie existienen,
nichtsdestotrotz konnen sic in ihren kleinen

Fragmenten und groBen Teilen erfaBt werden
um ein Bild eines politischen Bereichs zu ge-
ben, der weder parlamentarisch oder biiro-

kratisch, zentralisiert oder professionalisiert,
sozial oder staatlich ist, aber ziemlich staats—

biirgerlich (civic) in seinem Erkennen der
Rolle dcr Stadt als Umformerin ihrer Einwoh—

ner, odercinermonadischen (sich selbst genu-
gcnden) Anhiiufung von Individuen in einer

Bfirgerschaft, die auf ethischen und rationa-
len Methoden der Assozioation basieren.

Urbanisierung aber nicht ohne die Menschen

D85 Soziale, Politische und Staatliche in sei—
ner kategorischen Spezifiziertheit zu definie-

Fen und die Stadt in ihrer historischen Ent-

chklung als einc Arena innerhalb derer das

Politische vom Sozialen und Staatlichen ge—
trennt auftaucht sehen zu lernen; offnet uns

FOrschungsbereiche, deren programmatische
Bedeutung enorm ist.

Das moderne Zeitalter wird durch eine b65—

artige Form der Stéidtebiidung nfiher be-

stimmt, die droht Stadt und Land zu verschlin-
gen. Die Verwechslung von Urbanisierung
und Stfidtebildung ist genauso fortschritts—
feindlich wie die Verwechslung von Gesell—

schaft und Staat, Kollektivierung und Natio-

nalisierung oder Politik und Parlamentaris-
mus. Die urbs waren, — im romischen Sprach-
gebrauch, — die tatsiichlichen Einrichtungen
der Stadt, ihre Gebéiude, Plétze, StraBen. Im

Unterschied zu den civitas, der Vereinigung
der Burger Oder der politischen Kérperschaft.
Diese zwei Worte waren nicht austauschbar

( . . .), es darfkein Anwachsen der urbs auf Ko-
sten der civitas geben. Aber es stellt sich die
Frage: ist die civitas sinnvoli, wenn sie tatsiich-
lich protoplasmatisch (»pflanzlich—tierisch-
menschlich—Zellen—fc'irmig«) verkérpert wird.
Rousseau erinnert uns daran, daB >>Héiuser ei-

nen Ort bilden, aber (nut) Burger machen ei-

ne Stadt aus«. Nur als »Wfihlerschaft« be—

trachtet, oder um den abwertendsten Aus-

druck zu benutzten, den ihnen der Staat gege-

ben hat, — als >>Steuerzahler<< — ein Terminus

der eigentlich cine beschénigende Umschrei-

bung fiir >>Objekt<< ist — wurden die Bewohner

der urbs zu Abstraktionen und deshalb zu rei-

nen »Gesch6pfen des Staates<<, um der Spra—
che der amerikanischen Justiz in Bezug auf

den rechtlichen Status einer heutigen stéidti-

schen Einheit zu gebrauchen. Ein Volk, des-

sen einzige >>politische Funktion<< es ist, Dele-

gierte zu wiihlen, ist kein Volk, es ist »Masse«,
- eine Anhiiufung von einzelnen.

Politik — im Unterschied zum Sozialen und

Staatlichen — beinhaltet die Regeneration der
Massen zu reichgegliederten Gesellschaften,
die Forderung einer poiitischen Kbrperschaft
in einer Arena des Diskurses, miteinander ge—
teilte Realitéit, freier Ausdruck und radikaide-
mokratische Verfahren der Entscheidungsfin-

V

solche Kérperschaften formen und in ihnen

.

a

dung.
Der ProzeB ist interaktiv undd selbstgestal-

tend (self-formativ). Man mag mit Marx fiber-

einstimmen, daB der Mensch als Produzent
materieller Dinge sich selbst formt; mit Fich-
te, daB der Mensch ein ethisch motiviertes In-
dividuum ist; mit Aristoteles, der den Men-
schen als Bewohner einer polis sieht; mit Ba-
kunin, der ihn als Freiheitssucher sieht. Aber
durch die Abwesenheit von Selbstbestim-
mung in diesen Lebensbereichen ~ ékono-
misch, ethisch

, politisch und libertéir — vermiBt
man schmerzlich die Charakterbildung, die

den Menschen vom passiven Objekt zum akti-
ven Subjekt macht. (. . .)

Die staatsbfirgerliche Arena, ob als polis,
Stadt oder Nachbarschaft ist der eigentliche
Ort, menschliche Wesen — fiber den Sozialisie-

rungsprozeB, der von der Familie geleistet
wird, hinaus — zu zivilisieren. Und, um die Sa-
che ganz einfach zu sagen: >>staatsbiirgerliche ‘

Bildung« (in unserem Sinne) ist nur ein ande-

rer Ausdruck fiir >>Politisierung<< und die Ver-

iinderung der Masse hin zu einer beratenden,
rationalen. ethnischen politischen Korper-
schaft. Um dieses Konzept der civitas zu errei-

chen, muB vorausgesetzt werden konnen, daB
Menschen sich nicht nur als isoiierte Individu-
en versammeln, sondern sich direkt auseinan-
dersetzen konnen, daB sie Ausdrucksméglich-
keiten besitzen, die fiber das von Worten hin—

ausgehen, daB sie von Angesicht zu Angesicht
streiten kénnen und friedlich zu gemeinsamen
Beschli‘lssen kommen und diese Entscheidun—
gen in Ubereinstimmung mit demokratischen
Prinzipien durchfiihren. Indem die Menschen

téitig sind, formen Burger somil auch sich
selbst, denn Politik hat keinen Sinn, wenn sie
nicht erzieherisch ist und wenn ihre sich er-

neuernde Offenheit nicht die Charakterbil-
dung forden.

Gemeinschaft als Orientierungspunkt allel-i
Politik

"

I

Deshalb bedeutet Kommune nicht nur denul
»Ort«, in welchem man Iebt, eine >>Anlage<< in 5
Form eines Hauses, eines Gesundheits- und!
Sicherheitsdienstes, ein Job, eine Bibliotheki
und kulturelle Annehmlichkeiten.. i

Geschichtlich bewirkte die Verst."a'dterungr
eine weitreichende Umgestaltung des Lebens,
von Stammes zu staatsbijrgerlichen Lebens-
formen, welche genauso revolutioniir war wie:
der Schritt vom Sammler und Jiiger zum Ak—i
kerbauern, und vom Ackerbau zur fabrikmz‘i—;
Bigen Herstellung von Giitern. Trotz der Auf—j
nahmeffihigkeit des Staates, einer spiteren'
Tugend, das Kommunale mit Nationalismusl
und Poiitik mit Staatskunst zu

vermengen,3
war die »urbane Revolutiom, wie V. Childe;
sie genannt hat nicht weniger weitreichend als,
die landwirtschaftliche und die industrielle!
Revolution. Jedoch, wie aile seine Vorgéin:g
ger, triigt der Nationalsstaal noch immer seinei
Vergangenheit im Bauch, und hat sie noch;
nicht ganz verdant. Urbanisie‘rung kénnte gurdas vollenden, was den rémischen Kaisern

>

den absoluten Monarchien und burgerlichen‘
Republiken nicht gelungen ist: das Erbe den
urbanen Revolution ausloschen — abet das isf
bis jetzt noch nicht erreicht. ‘,

Bevor ich mich den revolutioniiren Implika-ltionen freiheitlicher Stédtefragen und der Iii
bertéren Poiitik, die sie hervorbringen, zui
wende, ist es notwendig, daB wir uns noch mii
einem theoretischen Problem beschéiftigeni

i

i

i

i
v



L>Politik machen« im Unterschied zur reinen

>Verwa1tung<<.
’

3 Was das betrifft, hat Marx in seiner Analyse
er Pariser Commune von 1871 der radikalen

‘Sozialtheorie einen betrfichtlichen Schaden

zugeffigt. Die Kombinierung von Delegier-

tenpolitik und die Ausiibung der Polizeimacht

Merkmal der Kommune, das Marx bejubelte,
’ist ein Hauptgrund fiir das Scheitern des Ex—

periments. Rousseau hat ganz richtig gesagt,
daB Volksmacht nicht — ohne zerstért zu wer-

den — delegiert werden kann. Entweder es exi-

stiert die mit vollkommener Macht ausgestat-
’tete Volksk‘o‘rperschaft, oder die Macht ge-
hért dem Staat. Die Schadstelle im System de-

legierter Macht hat das Réitesystem (Sowjets)
giinzlich vergiftet, — ob in der Commune von

1871,den‘republikanischen Systemen im all-

gemeinen, ob kommunal oder national. Der

Ausdruck >>reprasentative Demokratie<< ist

ein Widerspruch in sich selbst. Ein Volk kann

sich nicht an polissonomos beteiligen, indem
es das >Machen< der nomos, der Gesetze, ei-
nem Surrogat von Kérperschaften iiberlaBt,
die das Volk von Diskussionen, Erérterung
und Entscheidung, — wasja alies zur Identitéit

ivon Politik gehért — ausschlieBen. Nicht weni-

iger bezeichnend ist es, daB es der Verwaltung
— die nur die Politik ausffihrt — nicht die Macht

geben kann, festzulegen, was verwaltet wer-

den soll, ohne den Grundstein fiir den Staat zu

legen.
Der Vorrang der Gemeinschaft als préigende
Instanz der Politik vor jeder administrativen
Stelle ist der einzige Garant, vorausgesetzt es

existiert einer, fiir den Vorrang der Politik vor

der Staatskunst. Dieser unbestrittene Vor-

durch ihre eigenen Adminstratoren, ein.

rang ist umso entscheidender in einer Gesell-

schaft, die sich mit den Experten und Ausfiih-
renden ihrer hochspezialisierten sozialen Ma-

schinerie herumschlagen muB, und das Pro-

blem des Vorrangs der Gemeinschaft wird in

einer Periode der Umgestaltung von einer ad—

minstriativ-zentralistischen Geselischaft zu ei-

ner dezentralisierten nur noch verscharft. Nur

wenn Volkskérperschaften — von GroBstadt-
nachbarschaften bis hin zu kleinen Stéidten —

die sehr erforderliche Wachsamkeit und Auf-

merksamkeit fiber jedwede zusammenarbei-

tenden konféderierten Kérperschaften auf—

rechterhalten, ist eine libertare Demokratie

vorstellbar. Strukturell wirft diese Frage kei-

ne Problems auf. Kommunen haben sich

schon seit urdenklichen Zeiten auf Experten
und Verwalter gestfitzt ohne ihre Freiheit zu

verlieren. Die Zerstérung dieser Kommunen

war gewéhnlich ein staatlicher Akt. Priesterli-

che Vereinigungen und Ffihrertum stiitzten

sich auf Ideologie und — sehr wichtig — auf die

Naivitat der Offentlichkeit, nicht in erster Li-

nie auf Gewalt, um die Macht des Volkes zu

schwiichen und sie schlieBlich und endlich Zu

eliminieren.

Der Staat hat in der Vergangenheit das Le-

ben nie ganz‘absorbiert, eine Tatsache aufdie
Kropotkin- in Gegenseitige Hilfe hinweisr,
wenn er das reichgegliederte »staatsbiirger_li-
Che<< Leben, das sogar in oligarchischen mit-

telalterlichen Gemeinden existierte, be—
schreibt. In der Tat warja die Stadt immer die

hauptsachliche Gegenmacht zu Reichs- oder

Nationalstaat, von der Antike bis in die jiing-
ste Vergangenheit. »Die Stadtmauern nieder-

zureiBen«, war fester Bestandteil der Politik

‘ Ludwig XIII und Richelieus, eine Politik, die

Spater erneut an die Oberflache kam als daS

Robespierrsche Wohlfahrtskomitee erbar-

mungslos die Macht der Kommune 1793-94
emschrankte. Die ,,urbane Revoiution“ hat
den Staat als unbezahmbare zweite Kraft g6-

pIagt, war eine potentieile Herausforderuflg
fur die zentraiisierte Macht wahrend seiner

ganzen Geschichte. Diese Spannung existiert
blS zum heutigen Tag, wie die Konflikte ZWi'
schen dem zentralisierten Staat und den Kom-
munen in Amerika und Engiand beweisen. In
der engsten Umgebung des IndividuumS - def
Gemeinde, Nachbarschaft, der Stadt Oder

dem Dori —

wo Privatleben langsam anféngt

dffentliches Leben zu werden, ist der authen-
tische Ort fiir unsere Basisarbeit, vorausge'
setzt, daB die Verstadterung nicht alle Ansat-

zeschon zerstért hat. Wenn durch die Ver-

stadterung das Stadtleben vollstandig ausge—

lescht wird, wird die Stadt ihre eigene Identi-
tat und Kultur verlieren, werden die Grundla‘
gen der Demokralie ~ wie immer dieses Wort

anch definiert wird —

verschwunden sein und
die Frage der revolutionaren Form wird 8i“

Schattenspiel der Abstraktion sein.

Aus dem gleichen Grund ist soiange keinc

radrkale Betrachtungsweise, die sich auf liber-
tare Formen und Mdglichkeiten stiitzt von B6-

deutung, wie nicht eine vorn BewuBtsein be-

stimmte inhaltliche Richtung eingehalten
wrrd. Es darf kein Zweifel bestehen, daB all?

denrokratischen and libertiiren Formen g 0 g C

n die Verwirklichung der Freiheit gerichtef
werden kénnen, wenn sie schematisch oder

a‘ls abstrakte Zwecke aufgefafit werdefl‘
Uberdies ware es sehr naiv zu glauben, C333

Formen wie Nachbarschaft, Stadt und allge-
meme kommunale Kdrperschaften sich aufei‘



ne Ebene libertfiren offentlichen Lebens erhe-

ben konnten oder einer libertéiren politischen
Korperschaft zum Aufstieg verhelfen kénn—

ten, ohne eine hochst bewuBte, gut organisier-
te und programmatisch einheitliche libertfire

Bewegung. Es ware genauso naiv zu glauben,
daB so eine libertiire Bewegung ohne die un—

entbehrlichc radikale Intelligenz entstehen

konntc, deren Medium ihr eigenes pulsieren-
dcs Gcmcindeleben ist, (man wird hier erin-

nert an die franzosische Intelligenz der Auf—

klarung und der Tradition, die sic in den Vier-

teln und Cafes von Paris begrfindete) [Ge-
meint sind nicht die Sorte von blutarmen In—

tellektucllen, die die Akademien und Institu-

tc der hcutigen westlichen Gesellschaften be-

vélkcrn. Gemeint sind diejenigen, die trotz al-

ler Fehlcr und trotz allem Scheitern wesent-

lich zu jedem revolutionaren Projekt in der

Gcschichtc beitrugen, die buchstéblich die

Idee der sozialen Veranderung planten, aus

der die Menschen ihre soziale Einsicht bezo-

gen. Perikles, ein John Ball oder ein Thomas

Miinzer ,
im Mittelalter, ein Denis Diderot

wahrend der Aufkléirung, ein Emil Zola und

Jean Paul Sartre in relativ jiingster Zeit. Der

akadcmische Intellektuelle ist ein ziemlich

neues Phfinomcn: eine gelehrte, eingesperrte,
inzestuésc und karriereorientierte Kreatur,
der Lebcnserfahrung und -praxis fehlt.] Wenn

die Anarchisten nicht diese schwéicher wer-

dendc Gesellschaftsschicht von Denkern star-

ken [— Denker, die ein vitales offentliches Le-

ben fijhren in einer suchenden Kommunika-

tion mit ihrer Umwelt — ], werden sie der rea-

len Gefahr gegenfiberstehen, ihre Ideen in

Dogmata zu verwandeln und dadurch die

selbstgerechten Nachlanerwalter von einst

lcbenden Bewegungen und Menschen zu wer-

den, die eincr anderen historischen Epoehe
angchoren.

V

Das Ende des Klassenkampf-Begriffs
Es ist unleugbar wahr, daB man ein doppeltes
Spiel treiben kann mit Ausdrficken wie

,,Stadt“, ,,Gemeinschaf
“

und ,,direkte Demo-

kratie“; Klassenunterschiede, ethische und

Geschlechtsunterschiede, die ein Wort wie

>>Volk<< zu einem bedeutungslosen, ja sogar

obskuren, abstrakten Begriff gemacht haben,
einmal beiseite gelassen. Die Bezirksver—

sammlungen von 1793 wurden nicht nur in den

Konflikt mit der biirgerlichen Pariser Korn-

mune gedrangt; sie waren‘selbst Schlachtfel-

der zwischen Besitzenden und Besitzlosen,

Royalisten und Demokraten, Moderaten und

Radikalen. Diese Schichten an okonomischen

Interessen festzumachen kann genauso irre—

ffihrend sein wie Klassenunterschiede fiber-

haupt zu ignorieren und von >>Briiderlichkeit<<

oder »Freiheit« und=>>Gleichheit<< zu spre-

chen, obwohl diese Worte oft eine etwas gro-
Bere Bedeutung hatten, als nur ein rhetori-

sche. Genug wurde jedoch geschrieben um die

humanistischen Slogans der groBen >>bfirgerli¥
chen<< Revolution grfindlich zu entmystifizie-
ren; tatséichlich wurde alles getan um sie zu

reinen Reflexen von biirgerlichem Selbstin-

teresse zu reduzieren. Nachdem soviel fiber

die ékonomischen Konflikte geschrieben wor-

den ist, die die Revolutionen in England,
Amerika und Frankreieh spalteten, wfirden

uns zukfinftige Historiker dieser groBen Dra-

men am besten dienen, wenn sie die Angst der

Bourgeoisie vor alien Revolutionen zeigen
wiirden, ihren wesensméiBigen Konservatis—

mus und ihre Neigung zum Kompromifl mit

der etablierten Ordnung. Sie wiirden uns auch

einen groBen Dienst erweisen, wenn sie zei-

gen wiirden wie die unterdrfickten Schichten

der revolutionfiren Ara, die bfirgerliche Re-

volutionen fiber die engen Grenzen, die die

Bourgeoisie selbst gesteckt hatte, hinausscho—
ben in beachtenswerte Bereiche demokrati-
scher Prinzipien, bei denen es der Bourgeoisie
immer unwohl war und denen sie immer miB—
trauisch gegenfiberstand. Die verschiedenen

>>Rechte<<, die diese Revolutionen formulier-
ten wurden nicht durch die Bourgeoisie, son-

dern trotz ihr erreicht, durch die amerikani—
schen Yoeman Farmers und die franzosischen
Sans Culottes der 1790er Jahre — und die Zu-
kunft dieser Rechte wird in einer immer enger
zusammenlebenden und kybernetischen Welt
wieder fraglicher.

Aber diese Zukunft und die gegenwartigen
Trends, [die die mit der industriellen Revolu-
tion entstandene traditionelle Klassenstruk—v
tur technologisch und gesellschaftlich durch-

einanderbringen und zu zersetzen drohen] er—

A

hohen die Aussicht, daB ein 'allgemeines In-

teresse aus besonderen Klasseninteressen
hervorgehen kann. Das Wort »Volk« konnte
wieder zum radikalen Vokabular gehoren _

nicht als eine obskure Abstraktion, sondern
als hochst bedeutungsvoller Ausdruck von zu-

nehmend wurzellosen, mobilen und technolo-

gisch verdré‘mgten Schichten, die nicht linger
integriert werden konnen in eine hochmecha-
nisierte Gesellschaft. Zur technologisch ver-

dréingten Schicht konnen wir noch die Alten
und Jungen hinzufiigen, die einer zweifelhaf—
ten Zukunft gegenl‘iberstehen. Es ist eine

Welt, die die Rollen, die die Menschen in ih-
rer Wirtschaft spielen nicht mehr definieren‘
kann. All diese Schichten passen nicht liinger
elegant in eine einfache Schablone von Klas-

senkonflikten, die die radikale Theorie um

>>Lohnarbeit<< und >>Kapital<< strukturiert hat.
Das »Volk« kénnte in dieser Zeit noch in ei—

ner anderen Weise zurfickkehren: bemer-
kenswerterweise als »allgemeines Interesse<<,
welches aus offentlicher Sorge fiber okologi-

19?

‘l

l
i



sche, moralische, geschlechtliehe und kultu-

relle Fragen entstehen konnte. Es ware un-

klug, die entscheidende Rolle dieser anschei-

nend marginalen »ideologischen« Fragen her-

unterzuspielen. Wie Franz Borkenau schon

vor fast 50 Jahren gesagt hat, mach! uns die

Geschichte des vergangenen Jahrhunderts

,

nur zu klar, daB das Proletariat versessener

auf Nationalismus als auf Sozialismus werden
kann und mehr von >>patriotischen<< als von

Klasseninteressen bestimmt wird, wie jeder
der die USA heute besucht schnell erkennen

kann. Ganz abgesehen vom historischen Ein-
fluB den ideologische Bewegungen wie das

Christentum und der Islam ausgeiibt haben,
beide zeigen wie sich die Macht der Ideologie
noch immer fiber materielle Interessen er-

hebt, wir konnen aber die Macht cler Ideolo-

gie auch in sozial fortschrittlichen Bewegun—
gen erkennen — besonders in 6kologischen , fe-

ministischen, ethisch moralischen und gegen-
kulturellen Ideologien, innerhalb derer man

auf pazifistisch-utopisch-anarchistische Kom—

ponenten stéBt, die auf cine Integration in ei-
nen koharenten Standpunkt warten. Auf je-
den Fall entwickeln sich ,,neue soziale Bewe-

gungen“, um eine neomarxistische Phrase zu

benutzen um uns hemm, die traditionelle
Klassenschranken fiberschreiten. Aus diesem
Ferment muB sich erst ein allgemeines Inter-
esse formen, das groBer in seiner Reichweite,
Neuartigkeit und Kreativitiit ist als die okono-
misch orientierten Sonderinteressen der Ver-
gangenheit. Und es kann aus diesem Ferment
ein >>Volk« hervorgehen und sich in Kérper-
schaften und fihnliche Formen entwickeln, ein
»Volk«, das partikularistische Interessen
durchschaut und’ einer libertéiren Richtung
des Kommunalismus eine erhéhte Bedeutung
zuweist.

Der Schauplatz: Kommune stalt Fabrik
In einer Zeit, in der Orwells Sinnbild von 1984
ganz klar auf einen auBerst zentralisierten
Staat und eine fiuBerst korporative Gesell-
schaft fibertragen werden kann, miissen wir
die Moglichkeiten erforschen, diesen staatli-
chen und gesellschaftlichen Emwicklungen ei-
nen dritten Bereich der menschlichen Praxis
entgegenzusetzen: den politischen Bereich —

geschaffen von der Kommune; eine histori-
sche Weiterentwicklung der urbanen Revolu-
tion selbst, die noch nicht vollstandig vom

Staat verdaut wurde. Revolution schléigt sich
immer in dualer Macht nieder: die Gewerk-
schaft, der Sowjet oder Rat und die Kommu-

ne, alle gegen den Staat gerichtet. Ein genau-
es Studium der Geschichte wird zeigen, daB
die Fabrik eine Schépfung biirgerlicher Ratio-

nalisierung, aber nie der Ort der Revolution
war. Die revolutionarsten Arbeiter (die russi-

schen, spanischen, franzosischen und italieni-

schen) waren hauptsfichlich Ubergangsklas-
sen,

— in Wahrheit sich auflosende agrarische
Schichten, die dem disharmonischen und

schlieBlich atzenden ZusammenstoB mit einer

industriellen Kultur unterworfen waren, die

selbst schon zur Tradition wird. Heute jedoch,
wo Arbeiter noch in Bewegung sind, ist ihr

Kampf ein defensiver (ironischerweise kamp-
fen sie fiir die Aufrechterhaltung emes indu-

striellen Systems, welches selbst Gefahr léiuft
durch kapitalintensive, wachsende kyberneti-
sche Technologie ersetzt zu werden) und spie—

gelt die letzten Zuckungen einer sterbenden

Wirtschaft wider.
.

Auch die Stadt stirbt — aber in emem ganz

anderen Sinn wie die Fabrik. Die Fabrik war
nie ein Bereich der Freiheit. Es war immer em

Bereich des Uberlebens, der ,,Notwendig-
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keit“, der die menschliche Welt um sich her-
um entmachtete und austrocknete.‘Sein Auf—
tauchen wurde bitter bekfimpft von den

Handwerkern, Agrargemeiden und einer hu-
maneren und kommunalistischeren Welt. Nur
der naive Mythos, genéihrt durch Marx und

Engels, daB die Fabrik dazu dient, das Prole-
tariat zu >>disziplinieren<<, »zu vereinigen<< und
zu >>organisieren<<, kann Radikale dazu verlei-
ten, selbst mystifiziert durch das Ideal eines
>>wissenschaftlichen Sozialismus<<, seine auto-
ritére und hierarchische Rolle zu ignorieren.
Die Abschaffung der Fabrik durch Okotech-
nik, kreative Arbeit und jawohl durch kyber-
netische Erfindungen — entworfen fiir die ‘

menschlichen Bediirfnisse, ist ein Erfordernis
des Sozialismus in seinen libertéiren und utopi-
schen Formen, ja moralische Voraussetzung
fiir Freiheit.

-

Anarchismus zeichnet sich dutch seine Be-

schfiftigung mit Parlamentarismus und Staat—
lichkeit aus. Diese Auseinandersetzung ist
durch die Geschichte ausreichend gerechtfer-
tigt worden, aber auch das kann zu einer Bela-

gerungsmentalitdt fiihren, die in der Theorie
nicht weniger dogmatisch ist als ein >>Wahlfeti~
schismus<< korrupt in der Praxis. Wenn jedoch
libertirer Kommunalismus als organische Po—
litik geduldet werden soll, eine Politik, die aus

der Basis der menschlichen Gesellschaft
kommt und in der Fiille einer echten politi-
schen Kiirperschaft und einer partizipieren-
den Form des »Bfirgerrechts« miindet, kénnte
es der letzte Stiitzpunkt fin einen Sozialismus
in Richtung auf dezentralisierte Volksinstitu-
tionen sein. Ein Hauptgesichtspunkt des li—
bertéir-kommunalistischen Ansatzes ist, daB

'

er lebende Traditionen wachruft und ihre For-
derungen legitimiert, Traditionen die, wie

fragmentatisch und heruntergekommen auch
immer, dennoch das Potential fiir eine partizi-
pierende Politik von herausfordemden Di—
mensionen fiir den Staat bieten. Die Kommu-
ne liegt noch immer in den Gemeinderéiten
begrabcn; konféderalistische Formen der
kommunalen Vereinigung liegen noch immer
in regionalen Netzwerken von Stz'idten begra-
ben; die Nachbarschaft in den Stadtteilen; die

Stadtversammlung in der Stadtgemeinde. Eiv
ne Vergangenheit wiederzugewinnen, die le-
ben kann und wiedererarbeitet werden kann
um freiheitlichen Zwecken zu dienen, bedeu—
tet nicht, daB man in der Vergangenheit ge-
fangen ist; es bedeutet einzigartige, die Men-
schen vereinigende Ziele aufzustébem, die ei-
nen bleibenden Wert im menschlichen Geist
darstellen —— wie das Bedfirfnis nach Gemein—
schaft als solcher — die in der Vergangenheit
immer wieder hervorbrachen. Sie verweilen
in der Gegenwart wie totgeborene Hoffnun-
gen, welche Menschen zu allen Zeiten in sich
selber finden, und die in inspirierten Auger]-
blicken der Aktion und der Befreiung an die
Oberfléche der Geschichte kommen.

Im Gegensatz dazu spielte die urbane Re-
volution eine ganz andere Rolle. Sie schuf im
wesentlichen die Idee einer universellen Hu-
manitas mid die Kommunalisierung dieser
Humanitas nach rationalen und ethischen
Grundséitzen. Sic hob die Grenzen der
menschlichen Entwicklung auf, die zwanghaf—
ten Verwandtschaftsverbindungen, die He-
schréinktheit der Dorfwelt und die ersticken-
den Auswirkungen von Sitte und Brauch. Die
Aufliisung echter Gemeinden durch Verstfid-
terung wiirde einen emsten Rfickschritt fiir
das soziale Leben bedeuten: eine Zerstérung
der einzigartigen menschlichen Dimension

l

l



22

der >>consociation<<, des zivilisierten Lebens,
das einen Gebrauch des Wortes >>Zivilisation<<

rechtfertigt und die politische Korperschaft,
die dem Wort >>Politik« wieder Sinn und Be-

deutung gibt. Wenn Theorie und Realitéit in

Widerspruch zueinander geraten, ist man be-

rechtigt Georg Lukacs’ berfihmten Ausspruch
anzufiihren: ,,Umso schiimmer fiir die Tatsa-
chen“. Politik, die so leicht zu Staatskunst zu

degradieren ist, muB vom Anarchismus in sei-
ner urspn‘inglichen Bedeutung wieder herge—
stellt werden, als eine Form >>biirgeriicher<<
Teilnahme und Verwaltung, die dem Staat ge-
genfibersteht und fiber die grundlegenden
Aspekte menschlichen Umgangs hinausgeht,
den wir passend >sozial< nennen. [Der Unter-

.

schied zwischen dem Sozialen und dem Politi-

schen hat einen langen Stammbaum, der bis
Aristoteles zuriickreicht und der immer wie-

der in der Geschichte der Sozialtheon'e auf-

taucht. Vgl. etwa Hannah Arendt” Was ihr

wie zuvor Aristoteles fehlte, war cine Theorie

des Staates, daher das Fehlen einer? dreiteili-

gen Unterscheidung in ihren Schriften.] In ei-

nem radikaien Sinn miissen wir zu den Wur-

zeln des Wortes »polis« zuriickgehen um den

rationalen, ethischen und offemlichen Um~

gang zu zeigen, der der Idee der Kommune

und der Volkskorperschaften der revolutiona-

ren Ara zum Aufstieg verhalf.

Der Anarchismus hat immer das Bediirfnis

nach moralischer Wiedererneuerung und

nach Gegenkultur betont. Daher der groBe
Wert, den er auf die Ethik legt, sein Interesse

an einer Ubereinstimmung zwischen Mittel
. und Zweck, seine Verteidigung der Men-

schen- wie auch der Biirgerrechte, besonders

seine Sorge fiber die Unterdriickung in ailen

Teilbereichen des Lebens. Seine Vorstellung
von >>Gegeninstitutionen<< war problemati-
scher. Es ist gut sich daran zu erinnern, daB

schon immer eine kommunalistische Tendenz

im Anarchismus vorhanden war, nicht nur ei-

ne syndikalistische und individualistische.

Uberdies hatte diese kommunalistische Ten-

denz immer eine starke >>stadtische<< Rich-

tung, wie man aus den Schriften Proudhons

und Kropotkins entnehmen kann. Was fehlte

war eine Untersuchung des poliiischen Kerns

dieser Richtung: die Unterscheidung in einen

Bereich der Diskussion, der Entscheidung
und institutionelien Weiterentwicklung der

weder sozial noch staatlich ist. >>Biirgerliche<<
Politik ist nicht eigentlich parlamentarische
Politik; Politik hat — wenn wir die authenti-

sche historische Bedeutung des Wortes wie-

derherstellen — tatséichlich ihren Platz in den

Biirgerversammlungen Athens und bei ihren

egalitéiren Erben, den Bezirksversammlungen
von Paris. Auf diese historischen Institutio-
nen zuriickzugreifen um ihre Bedeutung fiir

_

unsere libertéiren Traditionen und kritischen

Analysen zu bereichern und sie an die Ober-
'

fléiche einer ideologisch verwirrten Welt zu

bringen, heiBt: die Vergangenheit auf eine
kreative und innovative Art der Gegenwart
dienstbar zu machen. Jede radikale Tendenz
ist beiastet mit einem gewissen MaB an intel-
lektueller Tragheit, die anarchistische nicht
weniger als die sozialistische. Die Unbekiim-
mertheit der Tradition kann so einschlz’ifernd
wirken, sogar unter Antiauton‘taren, daB jede
mogiiche Innovation abgewiirgt wird.

Diese Thesen unterstiitzen die Aussicht,
daB ein libertarer Kommunalismus moglich
ist, und eine neue >>Bfirgerpolitik<< als duale
Macht definierbar ist. Eine duale Macht, die
den gesetzgebenden‘ Korperschaften und f6-

derativen Formen des Staates etwas entgegen-
zusetzen hat. Wie die Dinge jetzt in der or-

wellschen Welt von Nach-1984 stehen, konnte
diese Perspektive der dualen Macht eine der

wichtigsten sein, ohne Zweifel unter anderen,
die Libertare weiterentwickeln konnten ohne

ihre antiautoritaren Prinzipien zu verraten.

Des Weiteren: diese Thesen unterstiitzen die

Aussicht, daB eine organische Politik basie-

rend auf so radikalen partizipierenden For-

men >>biirgerlicher Vereinigeungem nicht das

Recht des Anarchisten aufhebt, Stadtverfas-

sugen zu andem, so daB sie die Existenz von

direkt-demokratischen Institutionen legalisie—
ren. Und wenn diese Art von Aktivitiit Anar-

chisten in Stadtrate bringt, gibt es keinen

Grund diese Politik als >>parlamentarisch<< 'zu

betrachten, besonders wenn sie auf die »bi.‘1r-

gerliehe Ebene« begrenzt bleibt und bewuBt

gegen den Stadt gesetzt ist. [Man mochte hof—

fen, dafl der Geist Paul Brousse’ nicht gegen
diese Thesen beschworen wird. Brousse be-
nutzte den libertaren Kommunalismus in der

Kommune, der zu seiner Zeit so tief im Pari-
ser Volk verwurzelt war, gegen eben diese
kommunalistische Tradition, indem er rein

bfirgerliche Formen des Pariamentarismus
praktizierte und Paris und andere franzdsi-
sche Stadte nicht gegen den zentralisierten
Staat fiihrte wie dies die Kommune von 1793
versuchte. Es gibt nichts Organisches in sei-
nen Anschauungen iiber Kommunalismus
und nichts Revolutionares in seinen Absich-
ten. Jeder hat die Kommune fiir verschiedene
Zwecke miBbraucht: Marx urn seine Theorie
der »Diktatur des Proietariats<< in der histori-
schen Rechtssprechung zu verankern; Lenin
um eine ganzlich jakobinische >>Politik<< zu le-

gitimieren; und Anarchisten kritischer, fiir
den Kommunalismus.] Es ist eigenartig, daB
viele Anarchisten, die die Existenz eines »k01-
Iektiviertem Industrieuntemehmens, hier
und dort, mit beachtlichem Enthusiasmus be-
griiBen, obwohl es in. einem vollig biirgerli-
chen wirtschaftlichen Rahmen steht, in Stadt—

-

politik die ,,Wahien“ mit einschlieBt. DaB sie
Wahlen als einen Widerspruch betrachten, so-

gar wenn so eine Politik um Nachbarschafts-
versammlungen strukturiert ist, abrufbare
Abgeordnete hat, radikale demokratische
Formen der Verantwortiichkeit und tiefver-
wurzelte iokale Netze besitzt.

Die Stadt ist nicht gleich dem Staat. Die
zwei haben ganz verschiedene Urspriinge und
haben geschichtlich ganz verschiedene Rollen

gespielt. DaB der Staat heute in jeden Aspekt
des Lebens eindringt, von der Familie bis zur

Fabrik, von der Gewerkschaft bis zur Stadt,
heiBt nicht, daB man sich selbstgerecht von je-
der Form organisierter menschlicher Bezie-

hungen zuriickziehen soil, in ein empyriani-
sches Reich der Reinheit und Abstraktion, ein

Reich das Adornos Beschreibung des Anar-

chismus als einen »Geist« rechtfertigen wiir-

de. Wenn es Geister gibt, die uns plagen, neh-

men sie Formen einer dogmatischen und ri—

tualisierten Unbeweglichkeit an, so unnach-

giebig, daB man in einen intellektuelien To-

deskrampf verféllt. Die Macht der Autoritat,
das Individuum physisch zu beherrschen, wird

dann einen Sieg errungen haben, grfiBer als

die Befehle, die durch reine Gewalt durchge—
setzt werden. Es wird seine Hand auf den

menschlichen Geist selbst gelegt haben - auf

seine Freiheit kreativ zu denken und mit Ide-

en zu widerstehen, sogar wenn seine Féihigkeit
zu handeln durch Ereignisse fiir einige Zeit

blockiert ist.
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Mit der Beteiligung an SDI und/oder EURE-

KA will sich die BRD an die Spitze einer neu-

en Technikwclle setzen — offiziell um Wach-

stum und internationale Wettbewcrbsfahig-
keit und damit Arbeitsplatze zu sichern.

Ebenfalls sollen Wirlschaft und Gesellschaft

damit auf cine neuc Grundlage gestellt wer-

den. Hé‘lufig ist hierbei die Rede vorn »Uber-

gang der Industriegesellschaft zur post-indu-
striellen oder auch Informationsgesellschaft<<.
In der offentliehen Diskussion wird die Ent-

wicklung hiiufig nur in einzelnen Tellen gese-
hen:

a Arbeitslosigkcit durch neue Techniken

b erhéhter Medienkonsum vor allem bei

Kindern und Jugendlichen
C Datenschutzprobleme (Uberwachungs-
staat, betriebliche Personalinformationssyste-
me —

Volkszahlung, maschinenlesbarer Aus—

Weis etc.) ;

d Privatfernsehen gegeniiber offentlich-

rechtlichem Rundfunksystem
C Breitbandkabelnetz aus Kupfer gegen-
fiber Glasfaser

Fast scheint es, daB nur noch eine Institu-

tion des Gesamtfiberblick behalten hat: die

Deutsche Bundespost. Sie plant niimlich nicht

allein die Verkabelung, sondern vorh‘er schon

einen gewaltigen Umbau des bereits beste—

henden, flachendeckenden Telefonnetzes —

das ISDN (Integrated Services Digital Net-

work — etwa: Integration samtlicher Dienste

in einem Netz).
.

Doch zunz'ichst zu dcm, was bereits heute 6X1-

stiert:

1). Das Telefonnetz: angeschlossen sind alle

Betriebe sowie die meisten privaten Haushal-

te; Anschliisse insgesamt ca. 24 Millionen.

Analoge Ubertragungstechnik im. schmal-

bandigen Frequenzbereich. Zuséitzliche Nur—
zungsformen: Datenfemiibertragung (seit
1965), Femkopieren (standardrsrert seit

1979), Bildschirmtefi‘ (bnndesweit seit 1984).
Da dieses Netz in seiner Ubertragungstechnik

nicht computergerecht und damit zu langsam

war, wurde ein zweites Netz aufgebaut.

2). Integriertes Fernschreib— rmd Datennetz

(IDN); angeschlossen sind wemger als 2% der

Anschliisse im Telefonnetz (also ca. 500 000);

digitale Ubertragungstechnik im schmal-

bandigen Frequenzbereich. Nutzungsformen:

Datenfemiibertragung fiber Datex—L und Da—

tex—P (spezielle Datenleitungen); Telex (Fern—

schreiben), Teletex (Biirofernschreiben), Te-

lefax (Fernkopieren)
3). Breitbandverteilnetze ffir Kabel-TV

Unabhangig von den ersten beiden Netzer

werden Kupferkoaxialkabel zur Verteilung
von Hérfunk- und Femsehprogrammen ver-

legt. Im Gegensatz zu den anderen beiden

Netzen ist dieses bisher noch kein bundeswei—

tes Netz, sondern eine Vielzahl von Inselnet-

zen, die noch miteinander verbunden werden

mfissen. Anders als bei den vorhergenannten
Netzen handelt es sich hierbai um ein reines

Verteilnetz, d.h. , die Teilnehmer kennen we-

der mit anderen noch mit der‘Verteilzentrale

in Verbindung treten, es sei denn, sie batten

ein spezielles Rfickkanalkabel zuséitzlich ge-

legt bekommen, was abet kaum irgendwo au—

Berhalb der Kabelpilotprojekte der Fall ist.

Normalerweise werden die Programme statt

durch die Luft nun durch ein Kabel zum Emp~
finger geschickt. Angeschlossen sind nach

Angaben der Bundespost 3,47 Millionen
Haushalte, wovon 1,24 Millionen diese Emp-
fangsmoglichkeiten nutzen.

Die ersten beiden Netze sind zur Rationali-
sierung geeignet, wohingegen ein Breitband-
verteilnetz nur Rundfunkprogramme fibertra-
gen kann. Aufgrund cler damir méglichen
mehr Programme ist es allerdings sehr fiir Pri—
vat-TV geeignet, weswegen es im Moment
auch verlegt wird.

Bisher sind die Rationalisierungsméglich-
keiten noch nicht sehr hoch da das digitale
Netz (IDN) noch nicht sehr verbreitet ist und
das analoge Fernsprechnetz fiir Computer-
kommunikation nur beschrankt nutzbar ist.
Dies ist an sich der Hauptgrund fiir Industrie
und Bundespost, das Fernsprechnetz nach
und nach zu einem umfassenden Netz auszu-
bauen. Einen ersten Vorgeschmack auf die
kommenden Zeiten der neuen Medienherr-
lichkeit stellt dabei das Bildschirmtextsystem
dar, welches man als >>Einstiegsdroge« in die
schéne neue Medienwelt bezeichnen kann.
th ist ein Rationalisierugsinstrument von bis-
her noch unbekanntem AusmaB. Da th erst
seit rund zwei Jahren bundesweit verfiigbar
ist, hat es seine Moglichkeiten noch nicht zei-
gen kénnen. Erst ca. 20 000 Teilnehmer sind
bundesweit angeschlossen (laut Bundestags-
drucksache 10/2857). Bisher ist der AnschluB
jedoch sehr billig, damit sich mbglichst viele
anschlieBen lassen, denn erst dann kann es in-
tensiv zum Arbeitsplatzabbau genutzt wer-

den.
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Begriffserkliirung th

Bildschirmtext sind Textinformationen, die
iiber das Femsprechnetz auf den Femseh-
schirm iibertragen werden. Der Teilnehmer
wfihlt eine zentrale Datenbank an und kann
dort —

zum Teil gegen eine bestimmte Gebiihr
— Texte und Informationen abrufen, die von

den Anbietem in den Computer eingespeist
worden sind. th ist nur mit Hlfe eines Deco—
ders (Entschliisselers) fiir den Empffinger
sichtbar. Im Angebotsprogramm sind Preisli-

1
sten der Kaufhauser, Veranstaltungen, Er-

zeugnisse des Springer-Verlages und die ver—

schiedensten Angebote der kommerziellen
Anbieter zu finden. Dies ist jedoch nicht alles.

~Das Herausragende bei th ist der Rechner-

verbund: ,,Rechnerverbund oder Computer-
bundsystem bedeutet, daB der GroBcomputer
der Bildschirrntextzentrale nicht nu‘r an das

Fernsprechnetz, sondern auch an das IDN
und damit an die Datex-Dienste angeschlos-
sen ist und so die dort isolierten GroBcompu-
ter von Banken, Versicherungen, Versand-

héiusern, Industrieunternehmen, Rechen-
zentren u.a.m. verbindet.

Funktionsweise th

Unterschieden wird grundsiitzlich zwischen

Anbietern und Teilnehmern. Der Anbieter

erstellt Seiten im th-System, die der Teilneh-

mer abrufen kann. Der Abruferfolgt fiber den

TelefonanschluB des Teilnehmers, d.h. wfih—

rend des Abrufs ist das Telefon blockiert und

der Zahler léiuft im 8 bzw. 12 Minuten Takt.

Deshalb hat die Bundespost den Doppelan-
schluBeingefiihrt, so daB ein Teilnehmer un-

ter zwei Rufnummern erreichbar ist. Dies

wird entsprechend verbilligt, da zwei An-

schliisse nur 40.-DM statt 54.-DM pro Monat
kosten. Die abzurufenden Seiten kdnnen ge-

bfihrenpflichtig sein, kosten jedoch aus tech-

nischen Griinden nicht mehr als 9,99 DM. pro
Seite. Abgerufen werden konnen Informatio-

nen wie Fahrpléne, Reisebflroauskfinfie, Ver—

sandhandelsangebote usw.

th als Datenbank

Unter Rationalisierungsgesichtspunkten in-

teressant sind die‘ Abrufinformationen fiir

Teilnehmergruppen. Im Staatsvertrag und in

der Gebiihrenordnung wird von >geschlosse—
nen Benutzergruppem gesprochen.

Durch besonders vereinbarte Regelungen
erhalten nur vom Anbieter zugelassene Teil-

nehmer den Zugang zu seinen Seiten. th er-

laubt damit den begrenzten Zugang zu Datei-
en von jedem zugelassenen Fernsprechan-
schluB aus. Gegeniiber Katalogen, Listen,
u.a. ist es fiir den Anbieter dabei sehr viel bil-

liger, eine Datei auf dem aktuellsten Stand zu

halten:
— Fiir Versicherungsvertreter konnen séimt-

’

liche Vertragsbestimmungen und -daten von

jedem TelefonanschluB aus verfiigbar ge-
macht werden.
— Fiir Handelsvertreter oder Kunden kon-
nen Artikelverzeichnisse, Preislisten, Liefer-
zeiten u.a. abrutbereit gehalten werden
—

Arzneimittelhersteller konnen Medika-
mente, lndikationen und weitere Informatio-
nen fiir Arzte bereithalten.
Das Rationalisierungspotential dieser An-
wendungsform bezieht sich zunachst auf die
Erstellung von gedruckten Listen u.a. Dar-
fiber hinaus kénnen Zeitanteile bei Versiche-
rungs- und Handelsvertretern sowie bei Ver-

triebsdisponenten eingespart werden.

th als elektronische Post

Jeder Teilnehmer kann per th einem ande-
ren Nachricht fibermitteln. Diese Nachricht
wird bei der Post zwischengelagert. Der Emp-
fiinger erhiilt eine Nachricht, daB er eine Mit-

teilung empfangen hat, sobald er sich in th
einschaltet. AuBer einer Buchstabentastatur
ist zum Verschicken einer Seite nichts notig.
Rationalisierungsgeféihrdet sind hier auf Dau-

er Brieftrager und sonstige in diesem Bereich

tatige Postangehorige (gelbe Post).
Fembestellen, -bnchen mit th

Dadurch, daB jeder Teilnehmer mit Rechnern

in >>Dialog« treten kann, die an kommerzielle
Unternehmen angeschlossen sind, wird vieles
méglich. Z.B. kann man nun sein Konto von

zuhause aus fiihren, ohne die Wohnung ver-

lassen zu miissen. Weiterhin kann man bei

Versandhausern im elektronischen Katalog
nachschlagen und das Vorhandene bestellen —

egal, ob Streichholzer oder Schrankwande.
Ebenfalls moglich ist der AbschluB von Versi-

cherungen, das Buchen von Reisen; d.h. der
Teilnehmer fibernimmt freiwillig Arbeiten in
seiner Freizeit fiir die zuvor andere bezahlt
worden sind.

'

Problemafik bei th

Die Rationalisierungsméglichkeiten liegen al-
so vor allem im Bereich Handel, Banken und

Versicherungen sowie Reisebfiro- und Tour-
stikbranche. Zuséitzliche Einsparmoglichkei-
ten ergeben sich im offentlichen Dienst, spe-
ziell bei Stellenmit viel Personenverkehr. In
all diesen Bereichen sind heute viele Frauen
tiitig. In diesem Zusammenhang'bekommen
Diskussionen um >>Erziehungsgeld<<, »neue

Mfitterlichkeit<< u.a.m. einen neuen Beige—
schmack; — sie sind letztlich nur noch als ideo-
logische Unterstfitzung fiir den Rationalisie-
rungsschub zu werten.

m

Datenachutz

Jegliche Tatigkeit der Teilnehmer wird ge-

speichert, und sei es auch nur das Einschalten.

Jeder Vorgang wird festgehalten. Verbin—

dungsdaten (wer war wie lange im System)
werden zu Abrechnungszwecken von der

Bundespost gespeichert. Nutzungsdaten (wel—
che Seiten wurden von wem abgerufen) eben-

falls. Diese Daten diirfen an Dritte »nur anf—
grund einer besonderen Rechtsvorschrift
fibermittelt werden<<. Bei diesen Dn'tten diirf-

te es sich im allgemeinen um so biirgemahc
Institutionen wie VS, BND, MAD oder ver-

gleichbare Behorden handeln. Noch schbner
ist ist allerdings die Tatsache, daB der Daten-

schutz juristisch im Staatsvertrag der Lc'inder

geregelt ist — nur: th wird von der Deutschen

BUNDESpost betrieben und die fiihlt sich im

Gegensatz zur Auffassung der Lander hieran
nicht gebunden. Zwar entsprechen die Daten—

schutzverordnungen der Bundespost den Re-

gelungen des Staatsvertrages, doch kénnen
sie jederzeit durch Verordnungen des Postmi-
nisters ersetzt werden, ohne daB das Parla-
ment davon etwas erfaliren muB. Weiterhin
fallen bei th Daten nicht allein im Postrech—
ner an, sondern bei der Weitervermittlung
auch im privaten Rechner des angefragtcn
Unternehmens. Hierbei wechselt dann die

rechtliche Zustéindigkeit und damit auch die

Uberprfifbarkeit durch die Datenschutzbe-

auftragten. Dies macht allerdings soviel nicht
mehr aus, da diese sowieso keinerlei Wel—

sungsbefugnis haben. Sofern sie einen MiB-

stand feststellen, konnen sie ihn beanstanden
— und damit hat es sich im Allgemeinen auch.
Bei diesem System von praktizierbarem Da-

tenschutz zu reden, der ja eh nur theoretisch,
aber nicht technisch besteht (der Datenschutz
ist eine juristische Angelegenheit — technischc

1:44.40 :obrmd
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MaBnahmen, wie automatische Loschung von

Verbindungsdaten sofort nach Beendigung
der Verbindung oder Ahnliches existieren

kaum) zeugt eher von einem grenzenlosen
Vertrauen in die Datenschutzbeauftragten
und ihrer moralischen Autoritat oder von Un-

kenntnis, oder aber —was bei den Verantwort—

lichen hierffir der Fall sein dfirfte — von geziel-
ter Verdummung.

Technik

Die hcute bestehcndcn Netze werden in drahtlos
und drahtgebunden unterteilt. Drahtlos sind die bis-

hcrigcn Rundfunksender von ARD, ZDF als offent-
lich-rcchtliche Anstalten, sowie von Deutschland-
funk und Deutschcr Welle als Radiosender in Staats-

besitz. Dicse wcrden durch die Luft abgestrahlt und

bcnétigen zum Empfang nur eine Antenne.

Drahtgebundene Netze sind Telefonnetz, sowie die
andercn schon crwéihnten Netze. Sie werden in

schmalbmzdig und breitbandig sowie analog und di-

gital untcrschiedcn.

Schnmlbandige Netze: Als schmalbandig gilt die

chrtragung von Signalen mit bis Zn 1 Megahertz
(1MHZ=1 Million Hertz) bzw. 6 Millionen bit/s.
Ein Fernsprechkabel benétigt 3000 bis 4000 Hz.
bzw. 64 000 Bit/s fiir unverzerrte Sprachfibertra—
gung; ffir die Daten- und Texttibertragung werden

Geschwindigkeiten von 300 bis 48 000 Bit/s ermog-
licllt.

Brcitbandige Netze: Sic verffigen fiber Bandbreiten
von mindcstens 1 MHZ bzw. 6 Millionen bit/s und
sind deshalb auch ffir die Bewegtbildfibertragung ge-
eignet. Fijr einen Kanal in Farbfernsehqualitat sind
5 MHZ oder 34 Millionen Bit/s erforderlich. Bei den

Breitbandvertcilnetzen aus Kupferkoaxialkabeln
stehen 300 und demniichst 400 MHz, bei den Glasfa-
scrnctzcn mindcstens 140 Millionen bit/s zur Verffi-

gung. Dic grdflcre Bandbreite kann auch fiir eine

gréBcrc Anzahl schmalbandiger Kanale genutzt
weerdcn. Dabci entspricht ein Fernschkanal ca.

2000 Fernsprechkanalen.
Ana/age Netzc: Hicr entsprechen bei der Spracht‘i-
bertragung die Schwingungen des Stroms den aku-

stischen Schwingungen des Schalls. Die Ubertra-

gungskapazitéit wird Bandbreite genannt und in

Hertz (Hz) als MaBeinheit ftir die Frequenz
(Schwingungcn pro Sekunde) angegeben.
Digitalc thzc: Hier nimmt das Signal nur zwei phy-
sikalische Zustéindc an (bit=binary digit). Die Uber-

tragungskapazitiit wird in bit/Sekunde gemessen. Si-

gnalc aus Datenverarbcitungsanlagen liegen in die-
scr Form vor. Sprache und Bilder miissen erst in bits

aufgelt'ist (digitalisiert) wcrden.

ISDN

Dieses ncue Netz, welches letztlich ein umfas—

scndes Glasfasernetz darstcllt, beinhaltet

Siimtliche Funktionen des alten Netzes, d.h.

cin groBer Teil ist somit auch schon heute

moglich, nur wcrdcn die Ubertragungsge-
schwindigkeiten erhoht. Zusfitzlich ermog-
licht die Glasfaser noch Videokonferenzen.

Interessant bei der Errichtung dieses Net-

zes ist die Frage, nach welcher technischen

Norm die Geriite untereinander ausgerichtet
Werden. D.h. die Gerate miissen einander

>>verstehen<< konnen. Da die Gerate von ver-

schiedenen Herstellern gebaut werden, ist

dies nicht von vornherein der Fall. Da in der

BRD die Bundespost das Fernmeldemonopol
hat, gibt sic an, welche Standards zur Verbin-

dung erforderlich sind. Méglich ist, daB die

Post die Standards deutscher Hersteller fiber-

nimmt. Da jedoch viele Konzerne multinatio—
nal arbeitcn, miissen die Normen auch inter—

national passen. Der international gebrauch-
lichste Standard stammt von IBM. Wirt-

schaftspolitisch gesehen Wird sich die Post zu

cntschciden haben, welchen Standard sie

iibernimmt.
Da das neue Netz ja ein Universalnetz sein

soll, werden natiirlich auch die Rundfunkpro-
gramme eingespeist. Sollte es hier jedoch bei

der bisherigen Praxis bleiben, so werden nur

die UKW~Programme ins Netz gespeist. Mit-

tel—, Lang- und Kurzwelle bleiben drauBen.

Das Grundrecht auf freien Zugang zu frei er-

haltlichen Informationen ebenfalls. Tritt zu-

siitzlich noch ein Verbot der Hoch(Dach-)an-
tennen in (Kraft (wie in einigen Stadtteilen

deutscher Stadte bereits geschehen), so kann
nur noch mit Taschenradios oder mit sehr lei-

stungsféihigen Antennenradios ein entfernter

Sender empfangen werden. Amateurfunker

haben keine Chance mehr.,

Zusammenfassung
ISDN bedeutet die Zusammenfassung aller

bisher von der Post angebotenen elektroni-

sehen Dienste in einem einzigen Netz, wel-

ches dem Telefonnetz entsprechend strukturi-

ert sein wird. Aufgrund von vorhergegange-
nen Rationalisierungs- und Zentralisierungs-
maBnahmen offentlicher und privater Unter-

nehmen wird der Einzelne nach und nach ge—

zwungen, sich dieses Netzes zu bedienen, so-

fern er/sie in Zukunft Geld fiberweisen, Ware

bestellen oder etwas buchen will, oder...oder

Bezahlen wird dies der Postkunde mit sei-
’

nen Gebfihren (hauptsfichlich beim Telefon).
Da dieses Netz nicht gerade billig sein wird -

Schiitzungen gehen bis an 300 Milliarden DM

— werden vermutlich in mehr oder weniger re-

gelmaBigen Abstanden die Postgebfihren er-

hoht — vorzugsweise im Brief- und Paketzu-

stelldienst, damit der Ubergang schneller von-

statten geht.
'

Die Arbeitslosigkeit — bereits heute fiir Vie-

le ein Problem - wird enorm ansteigen. Be-

reits 1983 veroffentlichte die Enquete-Komis-
sion »Neue Informations- und Kommunika-

tionstechnikem des Deutschen Bundestages
eine vorsichtige Schitzung,

'

derzufolge ca.

10% der Personalkosten in der gesamten

Wirtschaft einsparbar waren, was ca. 2:2,5
Millionen Arbeitsplfitzen entspréiche —— zusatz-

lich zu der bereits heute existierenden Ar-

beitslosenquote. Zwar wird immer wieder be-

tont, nur durch die neuen Techniken konne

die Arbeitslosigkeitsentwicklung abgefangen

werden, doch ist dies nur eine Schutzbehaup-
tung. Gerade die neuen Techniken vermchten
ja Millionen Arbeitspléitze nicht nur 1m Bur-

obereich, sondern auch in allen anderen Indu-

strien. Uberall wird Mikroelektronik verwen-

det. Wurde im Rahmen der Industrialisierung
letztes Jahrhundert die Landwirtschaft zu-

riickgedrangt, so fanden die Arbeitslosen

Platz in der aufstrebenden lndustrie. Wurde

in diesem Jahrhundert in der lndustrie ratio-

nalisiert, so fanden viele einen Arbeitsplatz
im Bfirobereich, der sehr stark wuchs und als

Auffangbecken diente. Ein ahnlicher ProzeB

ist heute nicht in Sicht.

Anmerkungen:
Ouellen fiir diesen (um bekannte Teile gekiirzten
Artikel):
—— Brosehfire BI Stop Kabelfernsehen, Dortmund

(erhaltlich gegen 2.—DM beim SF)
~ H. Kubicek/A. Rolf: Mikropolis, VSA-Verlag
Hamburg 1985

— Zwischenbericht der

BT.Drs. 9/2442
— ISDN — die Antwort der Deutschen Bundeapost
auf die Anforderungen der Telekommunikation von

morgen, Hg.: Bundesminister f.d. Post-und Fem-

meldewesen, Refera1247, Bonn 1984
— Konzept der Deutschen Bundespost zur Weiter-

entwieklung der Fernmeldeinfrastruktur, HG 5.0.,
Stab 202

Enquete—Komission

—

Anti-Kabelgruppen fiber Buchladen Kommedia,
Bundesallee 138, 1000 Berlin
— BI gegen Kabelfernsehen, u.a. beim Autor:
Franz-Josef Marx, Heinfichstr. 37, 4600 Dortmund;
(Wer noch immer telefonieren will, auch er ist ange-
schlossen: 0231/160232).
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Nicht das >>Denken<<

das »Sein« veréindern --

Zurflckweisung von NA. Tofflers
Ansatz

Der folgende Diskussionsbeitrag bezieht sich
auf den Artikel »Versuch einer Zusammen-

fassung des Buches >Die dritte Welle / Zu-

kunftschance< von Alvin Toffler« von GI‘inter
Hartmann im SF 17, S; 5—17.

Bevor ich auf den Artikel selbst eingehe,
ein paar Vorbemerkungen: An sich ist es rich-

tig und unumgfinglich, >>grundséitzliche Ge-

sellschaftskritik<< (SF, S. 5; ab hier nur Seiten-

zahlen) zu leisten. Das bedeutet dann endlich
den dringend notwendigen Schritt weg vom

leidigen Bekenntnis-Anarchisten, der sich als
>>Anarchist<< bezeichnet, weil er oder sie gera-
de dementsprechende >>vibrations<< hat.

.Das heiBt nun nicht, daB ein emotionales

fimgez‘ogensein zum Anarchismus unwichtig
15t— ganz im Gegenteil! Doch wenn wir in der
offentlichen Auseinandersetzung nicht auf
dem Standpunkt »das kann man so oder so se-

hen<< stecken bleiben wollen und das politi-
sche Handeln effektiv sein soll, dann muB es
auch so etwas wie Verbindlichkeit der Theorie
(und evtI. auch der Praxis) geben.

Das .bedeutet, daB es notwendig ist zu wis-
sen, we die Welt beschaffen ist und warum

aufgrunddessen die Anarchie (oder der Anar-
chismus) der einzige Weg zu Freiheit und

von Wolfgang Aschauer

Glfick ist. Und dies kann nicht nur geffihlt
oder behauptet werden, es muB bewiesen

werden. Damit ist der Anarchismus also nieht

beliebig, sondern analytisch-ku1turrevolutio-
nar.

In der Praxis heiBt das, daB die >>gegenseiti-

ge Bedingtheit der erlebten Erscheinungem
(5) nicht nur behauptet, sondern nachgewie-
sen werden muB, d.h. die Wirklichkeit muB

erkliirt werden und zwar richtig erklért wer-

den.

Wenn diese beiden Prflfkategorien verwen-

det werden und angenommen wird, (1218 Can-

ter Hartmarm in seiner Besprechung das Bueh

inhaltlich richtig wiedergegeben hat, dann

stellt sich die Frage, 0b Toffler die Wirklich-

keit

a) richtig erkliirt,

b) fiberhaupt erklfirt und

c) damit zumindest teilweise ffir anarchisti-

sche Theoriebildung (also Erkennen und Er-

klz‘iren der Wirklichkeit) verwendbar ist.

Es scheint, — so klingt es zwischen den Zei-

lenan —, daB Gijnter Hartmann Tofflers Text

vorwirft, verschiedene Aspekte nicht richtig
zu erkléiren. Da hat er ohne weiteres recht.

Das
Hauptproblem bei Toffler ist jedoch cin

anderes.

Denn bei einer genauen Lektiire des TextCS

ergibt sich, daB Toffler die Wirklichkeit nicht
m" falsch erkléirt (wie es 2.13. Marx gemaChI
hat), SOndern fiberhaupt nicht. Dies sol] im

ffflgenden an drei ausgewiihlten Beispielen Cf-

Iautert werden_

Biologismen (1):
Aufféillig ist, daB an allen »kitzlige"“ Stem”
des Textes, d.h. wo die Ebene der geffilligcn
und vereinfachenden Beschreibung zumin-
dest andeutungsweise verlassen werden 50117
sogenannte Biologismen auftauchem

So basiert der industrielle Zentralismus auf

»Makrophi1ie« (=Bevorzugung von GroBem)
und

>>Mechan0manie<<(8), »schizoid€ IndiVi’

duem<< werden »geboren«(8), die zweite Wel-

lehegt ebenso in »Agonie« (=»T0d55°hlaf«)
we die reprfisentative Demokratie (15)-

D16 Gesellsehaft wird so als ein menschli'
cher Korper aufgefaBt, der verrfickt sein kann

(Mechano-Manie) oder auf dem Toteflbette
hegt. Konsequemerweise werden heutige 145'

sulngSYerSuche dann aueh als >>Her20p5rati°n
mlt elnem Operationsbesteck des 19. Jahr-



hunderts« (15) interpretiert. Auf einem iihnli-

Chen qualitativen Niveau liegt zum Beispiel
auch die Bezeichnung der aktuellen Hochrfi-

Stung als >>Riistungswahn<<.
Eine solche Beschreibung menschlicher

Gescllschaft durch biologische Kriterien ist

zwar sehr griffig, bewcist aber nichts gnderes,
als daB der Bcnutzcr solcher Begriffe weder

was von der Wirklichkcit verstanden hat noch

es in abschbarcr Zukunft tun wird. Denn die

Gcsellschaft ist gcnausowcnig >>vcrrfickt<<

odcr in >>Agonic<<, wie sic an Haarausfall oder

Zahnwch lciden kann. Biologismcn verschlei-

crn anstatt irgendetwas zu erkliiren.
'

Gcsellschaftliche Entwicklung als Defin-

itionsprohlem:(2)
Wichtigcr 315 die Biologismen ist fi'n‘ Tofflers
Argumentation dic >>idcalistische<< (im philo-
sophischcn Sinn) Interpretation von Ge-

schichtc und Entwicklung. So ist die Indu-

striegcscllschaft >>codicrt<<(7), sic basiert auf

cincr bestimmtcn >>Dcfinition<< von Zeit,
Raum und Matcrie (9). Dicse >>Begriffc<< for-

mcn Hie Gescllschaft (9); dcr Industriekapita-
lismus héingt von bestimmtcn >>Anffassungen<<
(9) und cincm >>gedankenlosen Technologie-
verstiindnis<< (10) ab.

.

Dic Vcréindcrungcn, die sich heute anbah-

ncn, grfindcn sich aufcinem >>neuen Realitéits-

Verstiindnis und -bewuBtsein« (13), einem
>>auf Harmonie und Symbiose aufbauenden

Naturverstiindnis<< (13). Ebenfalls werden

>>Raum und Zeit<< (13) neu dcfiniert, als neue

Dcnkwcisc cntstcht das »Systcmdenken«
(13).

Am Beispiel der Konzcrnorganisation pro-
gnostizicrt Tofflcr, dafS aufgrund ciner >>Iden-

titiitskrisc<< (12) dcr Konzcrn >>umdenken<<

(12) muB in Richtung aufeinc >>Ncudcfinition
dcr Aufgabcn und dcs Sclbstverstiindnisses<<

(12).

Eine solche Denkweise erinnert mich wie-
derum an bestimmte Teile der Friedensbewe-

gung, die rfihrselige Briefe an Reagan, Gor-
batschow und Kohl schreiben mit der Bitte,
doch keinen Krieg anzufangen, und dies in der

Hoffnung tun, Kriege seien die Folge von fal-

schem Denken und, wenn die Herren nur end-
lich richtig denken wfirden, dann wz'ire die Ge-
fahr bescitigt.

Nun — eigentlich sollteja allgemein bekannt

sein, daB Menschliches / Gesellschaftliches
Handeln nicht davon abhéingt, wie sich. die

Menschen die Welt denken (Oder >>definieren<¢ —

etc.,) sondem davon wie soziale Strukturen

und daraus resultierende Interesscn sich arti-

kulieren und dynamisieren.

Bei einem Individuum mag es ja noch 'ange—
hen, seine Handlungen aus seinem Selbstver-
stéindnis abzuleiten, aber als Grundlage des

Verhaltens gréflerer Einheiten (Konzern, ge-
samte Gesellschaft etc.) ein kollektives

Selbstverstéindnis anzunehmen, ist beim be-

sten Willen nicht mit der Wirklichkeit in

Ubereinstimmung zu bringen.
Auch werm die Wirklichkeit sich nicht nach

irgendwelchen >>Definitionen<< richtet, dann -—

so konnte eingewandt werden — ist immer

noch nicht gesagt, was denn an einer Interpre-
tation der Wirklichkeit mit diesen idealisti-

schen Begriffen falsch ist. Falsch ist nun — viel-

leicht — nichts an einer solchen Beschreibung,
aber sie erkléirt nichts; und das ist ja der hier

diskutierte Kritikpunkt.

Gesellschaft als Ergebnis der Technik (3)

Eng mit den beiden .bisher angesprochenen
Argumentationsmustern verknfipft ist die Ab-

leitung gesellschaftlicher Entwicklung aus der

Technologie.
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Bestimmt wird d1e Technik von der jeweiligen
Hauptenergiequelle (7).' Abgesehen davon

,,

»reproduziert« sich die Technik »quasi selbst<<

(7). Die Technik bleibt jedoch nicht in ihrem

urspriinglichen Anwendungsbereich, sondern if
breitet sich aus und reicht »bis in die tiefsten
Winkel des sozialen Zusammenlebenm (6).
Die Gesellschaftsveréinderungen laufen nach
demselben Muster ab; die heutigen techni-
schen Entwicklungen (Computer etc.) erzeu-

gen eine neue Gesellschaft und sogar ein neu—

es Individuum (durch >>Erweiterung der lntel-
"

ligenz«) (11). Kernpunkt dieser gesamten Ar-

gumentation ist die Vorstellung einer selbsttfi-

tigen, also wertfreien, durch die Technik er-

zeugten sozialen Entwicklung. Eine solche

ideologische Geschichtsbetrachtung vereint
auf héchst imponierende Weise die biirgerli-
che Technikgeschichtsschreibung mit einem
auf Technik reduzierten kryptomafxistischen
Ckonomismus.

_ E
Gerade die anarchistische Theorie und Ge-

werkschaftspraxis hat sich demgegenfiber da-

durch agsgezeichnet, daB sie Technik immer

als das betrachtet hat, was sie ist: eine beson-

dere Form sozialer Beziehung, meist als Herr-

schaftsinstrument.

Neben dem Ideologiecharakter dieser Tof-
flerschen Technikbeschreibung ist auf dem

rein argumentationslogischen Gebiet anzufii—

gen, daB Toffler weder erekléiren kann, war-

um die ,,zweite Welle“ so ist, wie sie ist, noch

warum die ,,dritte Welle“ sich in der von ihm

vorhergesagten Richtung entwickeln wird.

Alle von Tofi‘ler als zusammenhfingend darge-
stellten Fakten bieten aufgrund dieser schwer-

wiegenden Analysemfingel nur eine Schein-

‘

korrelation.

Zusammenfassend ist also zu sagen, daB

durch das wirre Gemisch von biologistischen,
idealistisch-definitorischen und techno-zen-
trierten Gegenwartéinterpretationen nicht

, nur nichts erkléirt wird, sondern stattdessen
vieles verschleiert wird. Noch konkreter: wer

mit der Tofi'ler-Lektiire etwas fiber die Wirk-

i.
lichkeit erfahren will, ist anschlieBend diim-

‘

mer als vorher. Zu dem Charakter des Buches
'

paBt auch die daraus resultierende Hand-

lungsperspektive: im Stil des Reagan’schen
Gut-Bése-Schemas Mobt ein gewaltiger SU-

perkampf<< zwischen den profitorientierten
Vertretern der zweiten Welle (16) und den

Giuppen mit dem >>planetarischen BewuBt-
sem<< (13), ein mystisches Ringen um die ZU-

kunfi. DaB eine solche Sichtweise unserem

polmschen Handeln mehr schaden als nfitzen
kann, liegt wohl auf der Hand.

.

Aufgrund all dieser theoretischen wie prak-
tlschen Méingel des Tafflerschen Textes

‘ sehem} es mir yijllig sinnlos, weiter fiber ihn 2U

‘diskutleren. Ahnlich diimmliche Schriftcn
gibt es bereits zu Hauf (2.8. Fromms »Habcn

:oder .Sem«), sie sind fiir theoretischen Wie

Lpraktlsc-hen Fortschritt mehr als fiberflfissig.
hDas heiBt nicht, dafi der Industriekapitalis-

mr'rllfflllifff,fif
qus nicht auch endlich von uns theoretisch

raufgearbeitet werden sollte; fiir ein solches
-

Unterfangen gibt es fa auch wirklich gute TeX-

te. {us Minimum fiir eine sinnvolle Diskus-
SlOn lSt die Lektfire des nun 20 Jahre alten BU-
ches »Der eindimensionale Mensch<< von Her-

‘ bert Marcuse unumgénglich.
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Materialien zur Kritik

der repressiven Gesellschaft

Mir wurde in der Nr. 17 des »Schwarzen Fa—

deimr als Herausgeber der Zeitschrift mn-
sclzlr'ige« die Moglichkeit angeboten, fiber die

Grfinde und Probleme zu schreiben, die zor
Einstellung der »surrealistischen« ZeitSChl'lft

gefiihrt haben. Ich nehme diese Einladung
umso lieber an, 2115 ich dadurch auf ein Projekt
hinweisen kann, welches wahrscheinlieh Vie-

len in seiner Intention unbekannt ist, wie das

Attribut >>surrealistisch<< vermuten léiBt, wel-

ches den anschliigen zugeordnet wurde, und

das ich trotz intensiver nochmaliger Lektfife

nirgcnds bestiitigt linden konnle.

Es ist nicht einfach ijber eine Zeitschrift zu

schrciben, als dcren Herausgeber man nicht

gerade erfolgreich gewesen ist, geht man YOU
den Vcrkaufszahlcn aus, dem einzigen Knte-

rium, welchcs auf das imaginiire Lesepubli-
kum einen vagen Hinweis gibt. Man kann sich

von Klaus Bittermann

natiirlich auch der Illusion oder Hoffnung hin-

geben, daB die Zeitschrift im schummrigen
Licht der Halboffentlichkeit zirkuliert ist, von

begierigen Lesern weitergereicht wurde, zer-

lesen, zerfleddert und abgegriffen, daB die

subversiven Ideen jedoch auf fruchtbaren Bo-

den gefallen sind, aufgegriffen und weiterver—

breitet wurden. Einige Hinweise und Entdek-

kungen lassen diesen Verdacht nicht unbe-

griindet erscheinen: Sei es, daB man in ande-

ren Zeitschriften Artikel aus den anschlfigen
wieder abgedruckt fand, verffilscht oder un-

verffilscht, Parolen an Hauswéinden und auf

Transparenten wie ein anonymer GruB wirk-

ten. . . Vielleicht abet war es auch not die Ein-

fallslosigkeit, unter der die meisten Zeitungs—
macher in der Alternativszene in der Regel
leiden, daB sie nach der in ihren Augen sicher

etwas esoterischen Zeitung gegn'ffen haben,

'

d hohl, wenn im
[1 ese Ideen sm_

Aber wohlgemerkt, a

ehr zu finden zst:

Alltag keine Gréfle
rmk der’Denkef‘ M

in der heutige" Zeit

Geld gemacht
..

ttermittel be

en sind.

zum Beispiel
den Aufzucht-

der vergammelren

wird, m'cht den Nachge—

Cken, mit denen sie
berde

Guy Debord

um sich mit abweichenden Idden zu versor-

gen. Das Schweigen des Publikums léiBt nur

Spekulationen fiber die Wirkung der Zeit-
schrift 211 und sicher ist in der Tat nur, daB es

sich um ein Publikum handelte, das die Re-

daktion nieht mit Leserbriefen bombardiert
hat, um ihren Namen auch einmal gedruckt zu

sehen und dutch ihre Pseudobeteiligung der

jeweiligen Zeitsehrift den Anschein des Er-

folgs vermittelt. Die Leser bleiben unbekannt
und es ist tatséichlich die Frage, ob die Leser:

briefflut, die LB. die Zeitschrift 883 mi! ihren

letzten sporadisch erschienenen Nummern
fiberschwemmt hat, wirklich ein Kriterium fiir

inhaltliche Qualitét ist. Wenn es immer wie-

der mal Uberlegungen gab, einen Reprint der

883 herauszugeben, dann sicher nicht, weil

darin so umstiirzende Gedanken standen, daB
man sie heutigen Lesern nicht vorenthalten'
dfirfte.

In der Regel verhfilt sieh die Quantitiit der
Leserschaft zur Qualitét einer Zeitung umge-
kehrt proportional. Millionen Bildleser treten

hier Tag fiir Tag den handfesten Beweis an.

Die linke Medienlandschaft widerlegt diese

Regel nicht, sondern bestétigt sie und
schleicht sich dennoch mal ein guter Artikel in
der TAZ oder »KONKRET« ein, dann

scheint man durch ein UbermaB an sterbens-

langweiligen und schlechten Artikcln auf Bie-

gen und Brechen den flfichtigen Eindruck ver-

wischen zu wollen, der beim Lesen eines erfri-
schenden Essays oder gelungenen Pamphlets
vielleicht entstanden ist. In umgekehrter Hin-
sicht haben auch die anschliz‘ge dieser Regel
entsprochen und es wére sinnlos zu jammern,
daB ihnen kein gréBerer Erfolg beschieden
war. 0ft werden Zeitschriften — wie als spiite
Entschédigung — erst Jahre, nachdem sie ein-

gestellt wurden, beriihmt und zum begehrten
Objekt der Kéiuferbegierde. »Socialisme ou

Barbarie« oder die »Internati0nale Situation-
niste« fristeten jahrelang ein kfimmerliches
Dasein, bevor sie, jede auf ihre Weise, von

den Ereigniséen bestéitigt wurden, Ereignisse,
in denen viele erst aus dem Winterschlaf der
Restaurationszeit erwachen muBten, um fest-

zustellen, daB es Leute gegeben hatte, die be-
reits ausgedrfickt hatten, was »die Epoche
quéilte<<. Es wz'ire vermessen, die anschliz'ge mit
diesen Geschichte machenden Zeitschriften
vergleichen zu wollen, vor allem weil sie keine
die Geschichte vorgreifenden oder vorberei-
tende Zeitschrift war und somit durch nichts
bestétigt werden wird, was sich zukiinftig er-

eignen kénnte. Vielmehr versuchle sie mit

wenigen Mitteln in die gesellschaftlichen Er-
eignisse der Gegenwart einzugreifen, wie in
die Revolte der Marginalisierten in Ziirich
und Berlin; oder Ereignisse zu kommentie-
ren, die mit dem Tabu des allgemeinen
Schweigens belegt worden waren.

Ihre stilistischen Mittel wie ihre inhaltliche
Konsequenzen haben es jedoch vorsfitzlich
verhindert, «1218 sis zu allzugroBer Berfihmt-
heit gelangte. Die dezente und dezidiert is-
thetische Aufmachung war ein fast hireti—

l
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scher Bruch in dem erfolgsverheiBenden new

wave Einheitslook der in ihrem Erscheinen
ebenso wie in ihren Inhalten kurzlebigen Zeit-
schriften. In den Artikeln der anschliz'ge wur-

de der nicht immer einfache Versuch unter-

nommen, die Spurenelemente von Radikali-
téit innerhalb gesellschaftlicher Ereignisse und

der sie und sich veréindernden Bewegungen zu

untersuchen und zu dokumentieren. In der

Nr.2 z.B. wurde eine Erklfirung der streiken-

den Docker in Barcelona abgedruckt, deren
Streik an Ausdauer und Radikalitiit ungeffihr
dem ausdauernden Schweigen hier entsprach,
oder ein Artikel fiber einen Aufstand in Cas—

ablanca im Juni 1981 (abgedruckt in der

Nr.5), der selbst in der taz nut mit einer Notiz

von wenigen Zeilen gewiirdigt wurde und

fiber den ein in Casablanca lebendes ehemali-

ges Mitglied der S.I. , Mustapha Khayatio, be-

richtete. Ereignisse, mit deren Aktualitét sich

die anschldge eigentlich kein Wettrennen lie-

fern konnte, deren Erwfihnung uns jedoch ge-
boten schien, weil es sich uni die Zeit wohl

schonsten und besten Beispiele handelte, die

Kontinuitéit' der Geschichte zu unterlaufen.

Auf sie hinzuweisen, aIs das Bewufltsein der

Linken die Wende in der Politik neck in den

Schatten stellte, weil von nun an niemand

mehr etwas iiber Streiks und militante Aktio-

nen wisssen wollte, sondem das Friedensge-
brabbel zum Gebot der Stunde wurde — (Her-
vorh. v. d. SF-Red.) auf sie hinzuweisen war

wie der ben‘ihmte Ruf in der Wfiste und dem

vielleicht etwas antiquierten Denken geschul-
det, daB man an diesen Kampfen nicht einfach

Yorfibergeht, wenn man die Méglichkeit hat,
uber sie zu berichten. Hier ist auch der »AUf-
ruf an die Libertiiren<< von Guy Debord zu 6f-

wahnen (abgedruckt in Nr.4), der an die mChf
als ffinfzig militanten Genossen erinnert, die

darnaIs in den Gefé'mgnissen Spaniens schn,
well 816 mit Guerilla- und Sabotageaktioncn
knndtaten, daB sie nicht daran dachten, sich
mit kleineren Bessemngen im Rahmen der Li-
berahSIerung zufrieden zu geben. »30f0"
empfanden sie das Bedit'rfiu's, alles zu verltm'
gen, well wirklich, nachdem man vierzig Jahré’

Konfefrevolution erlirren hat, nichts van diescr

Bdeldlgung bereinigt sein wird, solange die
ganze Revolution nicht aufs neue verkfindc!
und

.zum Sieg gebracht wird«. (Guy Debord)
Dlese Artikel waren jedoch leider nur flak-

kemde Lichter, die im Verborgenen Aspekte
der

unterirdischen Geschichte erhellten und

hattnackig darauf hinwiesen, daB radikalcr

deerstand nicht von der spektakuléiren Be—

rlchterstattung des Pressespektrurns abhé’mgig
xst. Dies war schon eher der Fall bei der R6-
VOl‘e JugCHdlicher Marginalisierter Anfang

der.80er Jahre. In drei aufeinanderfolgendcn
Artlkeln wurde dieses Phéinomen beschric'
ben, l<ommentiert und kritisiert. »Wenn das
8€S€thhtliche Bewufitsein die Bedingung sine

‘1qu non der sozialen Revolution ist, so kann i"
kemem Moment der Ereignisse auch nur dds
695.0018! dieser sozialen Revolution entdeckt
werden. Was diese widerspenstigen Jugendli'
Che’f aufdie Tagesordnung setzen, ist nicht die

5021918 Revolution, yondem das revoltierendc
Sozrale, dds in der Vielfalt seiner radikalisler-

30
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ten Bedfirfnisse die Leiden ihrer Subjektivitiit
zum Ausdruck bringt. Somit sind es nicht die

spontanen undphantastischen Ideen, die dieser

Bewegungfehlen und die verlangenfun verziig-
lich in die Praxis umgesetzt zu Werden, son—

dem die Kohz'z'renz theoretischer Einsichten,
mit der es gelingen kénnte, die kurzlebigen Ide-

en zu wirksamen Waffen einer Strategie umzu—

bilden. Aber iiber diese theoretische Riickstiz‘n—

digkeit hinaus, die nur eim'ge der praktischen
Unzula'nglichkeiten erklc'irt, die die Bewegung
damn hindert, sich weiter auszubreiten, besteht

das Problem genauso in der riickstiindigen
Theorie, die bis aufwenigeAusnahmen weit‘an

den Ereignissen vorbei ihr selbstgem‘igsames
Eigenleben flihrte« (aus Nr.4). Und diese

Feststellung hat sich in der Tat gerficht, wie

sich einige Zeit spéiter herausstellen sollte: »In

den Grenzen staatlicher Mach! erschbpft sich

diese Bewegung, die keine anderen Reserven
besitzt als ihre Subjektivitiit, die sich vorzeitig
am Unmbglichen bricht and nunmehr mitRie-

senschritten ihrer Vergreisung emgegeneilt.
Das Scheitern an der Macht des Systems driingt
die Hoffnungen in einen beschleunigten Re-

zeptionszyklus alter K0nzepte« (aus Nr.6).
Die soziale Bewegung, Anspruch und Pro-

gramm in einem, wurde ihrer eigentlichen Be-

stimmung zugefiihrt: Der Vermarktung.
Das andere groBe Ereignis jener Jahre

spielte sich in Polen ab und im Unterschied zu

dern eben erwéihnten, dauert es aufgrund der

véllig anderen sozialen Zusammensetzung
der Bewegung auch heute noch an. In einer

Artikelserie wurde untersucht, welche sozia-
lcn Kriifte in Polen wéihrend der groBen histo-
rischen Momente am Wirken waren. Die Nr.3
war als chrsetzung einer franzésischen Zeit-
schrift ganz dicsem Thema gewidmet (und
licB sich bezcichnenderweise am schlechte—

sten verkaufen). »Wie einst Hegel miiflte Ge-

neral Jaruzelski wohl Oder z‘ibel szugeben, daf}
alles weirergehtg nur eben nicht so wie er sich

dachte. In Polen gibt es kein Zuriick mehr, und

die Zeit, die der Staat als blo/ies totes Kapital
nutzen will, brauchen die Polen ihrerseits zur

akziven Verwertung im Wiederaufbau ihrer Be—

wegung. Da, wo der Staat gerne am Ende sei-

ner Sorgen stfinde, stehen wir vielleicht am An—

fang einer Epoche«, schrieb in der Nr.5 ein,
Genosse aus Paris scheinbar euphorisch, aber

wenn man weiB, welche Untergmndaktivitéi-
ten Jahre nach der Machtiibernahme der Mili-

térs in Polen existieren, Aktivititen, die die

Voraussetzung einer zweiten, sozusagen un-

zensierten Gesellschaft geschaffen haben,
dann ist dieses Schlquort sicherlich nicht un-

berechtigt, auch wenn die verborgene Exi-

stenz dieser anderen Gesellschaft nicht mehr

den Wert einer spektakuléren Nachricht'be-

sitzt! Ohne an dieser Stelle weiter auf die Rol—

le des KOR, der Kirche, des Staates oder von

Solidamofié und den verschiedenen Strémun-

gen innerhalb der Gewerkschaft einzugehen,
die jederzeit nachgelesen werden kénnen, bin

ich mir ziemlich sicher, daB viele Linke und

noch mehr die Linksradikalen die Ereignisse
in Polen nicht verstanden haben, weil die in

der polnischen Gesellschaft wirkenden wider—

spriichlichen Kréifte aufierhalb ihres Vorstel-

lungsbereiches lagen, mit dem sie gewohnt
sind, die heimischen Verhfiltnisse zu beurtei~

len.

Mit Nr. 6 schlieBlich fand das Experirnent
der anschliz‘ge sein yorlfiufiges Ende. Mit emer

préizisen Kritik an der Friedensbewegung von

Wolfgang Pohrt

,
die er

als Rede auf einer Diskussionsveranstaftung
in Berlin hielt, elf Thesen zum pVerfall und

Auflc’isung der Arbeit<<, in denen die wesentli-
chen Einschnitte in der gesellschaftlichen Ent—

wicklung des letzten Jahrzehnts rekapituliert
und die Arbeitskampf— wie Krisenzyklen un—

tersucht wurden, um festzustellen, daB die
schéirfste Kritik an der Arbeit von den sich im

beschleunigten Tempo entwickelnden Pro-

duktivkrfiften geieistet wird, vor denen das li-
berale Gewissen der Nation seine eigentliche
Funktion als firmlich-naiver Bittsteller nach

Arbeitsplfitzen éffentlich kundtut und
schlieBlich mit dem Essay >>Widerstand und

Aneigung in der urbanen Geometrie — Ele-
mente zum Verstiindnis stédtischer Zukunft

'

als geschichtslose Zeit und leerer Raum<<,
wurde die nur sehr sporadisch herausgegebe-
ne Zeitschrift eingestellt. Die Kritik des Kéiu-

'

fers ist immer ein zwingender Grund, auch

wenn sie durch Werbung leicht zu beeinflus-
sen sein mag, die ja in einem direkt proportio-
nalen Verhéltnis zum Absatz eines Produktes
steht — nur: Irn Preis der Zeitschirft waren kei-

ne Werbekosten kalkuliert. Aber dies ist nicht

der alleinige Grund. Vieimehr besteht z.Z.

kein zwingender AnlaB die Zeitschrift weiter

herauszugeben. Artikel, die es verdienen, ge-
'schrieben zu werden, kénnen in bereits exi-

stierenden Zeitschriften eine weit gréBere
Wirkung erzielen und ein anderes Publikum
erreichen. Es besteht also kein Grund zur

Trauer fiber ein wieder einmal eingegangenes
Zeitungspflénzchen — ich denke, daB die Zeit-
schrift zum Zeitpunkt ihres Erscheinens eine

.

fiir manche nicht unwesentliche Rolie spielte,
daB cine zwanghafte Verlfingerung ihres Le-
bens zu dem Erscheinungsbild beigetragen
hitte, das im alternativen Zeitungsmilieu seit

lingerem wieder zu beobachten ist, wo zwi-
schen Jammertal und Anpassung der Appell
an den Konsumenten zum .Argernis wird.



Reisebericht ans irischen Knfisten, Teil2
von Wnand Ehis

Besuch bei Marie und Noel

An einem regnerischen Nachmittag des 11.

September 1975 wurde um 16 Uhr die Filiale
'

der >Bank of Ireland< in Raheny, einem Vor-
ort Dublins, von‘ einer Frau und zwei Méin-

nern fiberfallen, die bewaffnet waren.-Sie lie-
Ben sich 7 000 Pfund aushéindigen und flfichte-
ten in einem Ford Cortina.

Auch Garda‘ Michael Reynolds befand sich
an dem Tag in dieser Gegend. Er hatte dienst-

frei, trug Zivilkleidung und war zusammen

mit Frau und Tochter im Auto unterwegs, um

sich sein Gehalt abzuholen. Als er an der
Bank vorbeikam, wurde er plotzlich von ei-
nem grfinen Ford Cortina geschnitten. Erbost

folgte der Polizist dem sich schnell entfernen-
den Fahrzeug. Nach einer kurzen Verfol-

gungsjagd stoppte der Ford, rechts und links

Sprangen zwei Manner heraus, die in entge-
gengesetzten Richtungen davoneilten. Rey-
nolds verlieB ebenfalls sein Auto und setzte zu

FuB dem Fahrer nach. Kurz nachdem seine
Frau ihn nicht mehr sehen konnte, horte sie

Wie ein SchuB ertonte. Wenig spéiter herbeige-
eilte Gardai, die von der fiberfallenen Bank
alarmiert worden waren, fanden heraus, daB

eine Kugel den Hinterkopf ihres Kollegen
durchschlagen hatte. Bei der Ankunft im

Krankenhaus konnte nur noch sein Tod fest-

gestellt werden.

Politiker und Massenmedien reagierten hy-
sterisch auf den Polizistenmord, auf den im

>free state< die Todesstrafe steht. In den Ta-

gen und Wochen nach dem Vorfall wurden

hunderte von Wohnungen bekannter Aktivi-

sten aus Knastgruppen, Anarchisten und an-

dere »suspekte Linke« von der Polizei dutch-

sucht. ..

'

-

Der Tote erhielt ein offentliches Staatsbe-
griibnis, an dem fiihrende Reprisentanten der
herrschenden Klasse — bis hin zum damaligen
Ministerprésidenten Cosgrave — teilnahmen.
Die Ergreifung der Titer — >>Feinde der Ge-
sellschaft<<, wie sie von der biirgerlich-libera-
len Tageszeitung >lrish Times< genannt wur-

den, — war zu einem Politikum ersten Ranges
geworden, das das Prestige der Polizei heraus-
forderte.

Die >Staatsfeinde< blieben allerdings Spur-
los verschwunden. Inden friihen Morgenstun-
den des 8. Oktober kehrten Marie und Noel
Murray von einem Spaziergang mit ihrem
Hund in ihr Dubliner Hans zuriick. — Sie hat-
ten es im November 1974 unter den Namen
Aunt und John Finley gemietet, um sich als
Mitglieder der kleinen anarchistischen Grup-
pe »New Earth« vor polizeilicher Entdeckung
zu schiitzen. Spfiter losten sie sich von der
Gruppe und machten mit drei anderen selb-
stindig sozialrevolutionfire Aktionen, darun-
ter auch Expropriationen von Banken. — Im
Innern ihres Hauses wurden sie von etwa 20
schwerbewaffneten Gardai und Zivilpolizi-
sten erwartet und festgenommen. Zeitgleichmit ihnen wurde der Anarchist Ronan Sten-
son im Bett seines Hauses in Dublin verhaftet.

Am Mittwoch, den 9. Juni 1976 wurden Ma—
rie und Noel Murray zum Tode durch Erhéin—
gen verurteilt. Sie waren der Anklage fiir
schuldig befunden worden, Garda Reynoldsermordet zu haben. Ihr ProzeB war von einem
Sondergericht verhandelt worden, das ohne
die im irischen Recht ansonsten obligatori-sche Jury getagt hatte. Der greise Gerichts—
vorsitzende, der 76-jiihrige Ex-Ruhestfindler
Pringle, verkiindete das zynisch formulierte

Urteil:

»Das Hohe Gericht ordnet daher pflichtgeméiB 2m,

daB man sie wieder zu demselben Geffingnis zurfick-

bringe, in dem sie zuletzt einbehalten wurden um

dortselbst den Exekutionstod auf die Art und WeiSC
zu erleiden, wie sie das Gesetz vorschreibt; und (laB
man sie des weiteren auf dem Innengelénde des be-

sagten Geffingnisses begrabe.«

Alle drei Gefangenen waren zuvor bCi

»Verhoren« und in der Untersuchungshaft so—
lange miBhandelt und gefoltert wordenz. blS

sie ein Schuldbekenntnis unterzeichnetcn.

Sp'a'ter im ProzeB widerriefen sie dies umcr

Verweis auf ihre immer noch sichtbaren WUU'

den. Ronan Stenson brach bei den »Verhé-
r6n<< korperlich und geistig zusammen Lind

muBte in die Psychiatrie eingeliefert werdcn,
wo ein absolutes Besuchsverbot fiber ihn ver—

héingt wurde. Die Murrays durften nur von

Noels fiber 70-jiihrigen Eltern besucht wer-

den.

Dies alles, die Folter durch die Polizei, der

skandalose SonderprozeB (wéhrenddesscn
Marie und Noel filr sich den Ausschlufl Cf-

zwangen, da sie das Gericht als abgekartctc
Farce ablehnten) und vor allem das Schrek-

kensurteil, rief nationale und internationalc
Proteste hervor; fiber Frankreich und (“9

BRD (wo vor allem eine Mflnchner GruPPe
aktiv wurde) bis hin nach USA und Kanada-

Nachdem quélende sechs Monate der Unge-
wiBheit verstrichen waren und es wahrscheln-
lich erschien, daB das Urteil in absehbarcr
Zeit vollstreckt werden wiirde, wurde das T0-

desurteil im November 1976 in lebenslaflgc
Haft umgewandelt. (Ronan, dessen Verfah'
ren wegen seiner psychischen Erkrankung ab-

getrennt worden war, erhielt spfiter 6 Jahre,



"Wrr‘i‘g

die er bis zuletzt, ohne Anrechnung der U-

Haft, absitzen muBte.3

Fiir Marie und Noel hatte die lange Zeit der

Haft begonnen, in der sie die meisten Jahre in

verschiedcnen Gefz'ingnissen, getrennt von-

Cinander, untergebracht waren. Erst in den

letzten Jahren konnte erreicht werden, daB sie

ZUmindest in ein- und demselben Knast sitzen.

Dort, in Limerick, diirfen sie ich einmal pro
Woche unter der Aufsicht mehrerer >screws<

sehen.‘
.

Limerick, an der Westkfiste im Siideanr-

lands, ist wohl die kaputteste Stadt der Insel.

Eine schmutzige, groBe Kleinindustriestadt

am River Shannon, wo schlechte Wohnver-

hfiiltnisse und hohe Arbeitslosigkeit — insbe-

sondere unter den Jugendlichen ~ eine explo-
sive soziale Mischung aus Massenarmut und

Aggression hervorgebracht haben, wie in

kaum einer anderen Stadt der Republik.5 Die

Fahrt von Dublin dorthin ist lang und ermii-

dcnd, doch mein Belfaster Genosse C. und ich

sind hellwach und gespannt auf das Zusam-

mentreffen mit den Murrays. Nach fiber vier

Stunden im Auto auf schlechten, schmalen

StraBen kommen wir in Limerick an. Wir pas-
sieren die Randbezirke, die von haBlichen,
heruntergekommenen Mietskasernen ge-
zeichnet sind, durchqueren das belebte Zen-

trum und fahren an den siidlichen Stadtrand,
W0 sich das Gefiingnis befindet. Wir parken
gegeniiber diesem wuchtigen grauen Stein-

block mit seiner um die Jahrhundertwende al—

ten Architektur. Wiihrend wir unsere Taschen

auf das Notigste ausleeren, damit es beim

Durchsuchen drinncn nicht so lange dauert,
und die Bucher, die wir Marie und Noel mit-

gebracht haben, zusammenpacken, bemer-

ken wir, daB uns einer der maschinengewehr—
bewaffneten Soldatcn, die vom Vordach des

Geféingnisses aus die StraBe iiberwachen,
durchs Fernglas beobachtet. Dann betreten

wir die kleine Besucherbaracke, die direkt an

dem Stacheldrahtzaun vor dem Geféingnis
und seiner AuBenmauer liegt. Bevor wir wei—

tcr hineingehen konnen, miissen wir dem Po-

stcn unsere Personalien geben. Dann werden
wir in einen klcinen Raum gewiesen, in dem

nach kurzer Zeit ein >screw< erscheint, unsere

Passierschcine vcrlangt und sich damit ent-

fcrnt. Ziemlich lange miissen wir hier warten,
Ohne Wiirtcr, bei offener Tiir, durch die der

Strchnléirm der stark befahrenen Ausfall-

strch in Richtung Siiden hereindringt. Unru-
lle cntsteht im Gang, als eine kinderreiche

>traveller<-Familie (Zigeuner) auftaucht, die

den offensichtlich gefangenen Familienvater

bcsuchen will. Da sie sich nicht >>ordnung8ge'
mii[3« angcmeldet haben, entsteht ein lebhaf—
ter Disput mit den >screws<, die sich lange stur

stellen, bis sie dann nach ca. 20 Minuten nach-

geben und die Erlaubnis erteilen.

SchlieBlich kommt derselbe Wachter zu-

rijck, der uns die Passierscheine abgenommen
hattc und durchsucht uns — Schuhe ausziehen,
Taschen lcercn, Abtasten. Es ist anders als im

anonym-perfekten >Long Kesh< (Vgl- SF—18),
wo wir einzeln und von mehreren bewaffneten

>s'crcws< genauestens gecheckt wurden und wo

me cin Laut von auBen nach innen drang —

dennoch: Knast ist Knast.
In Begleitung des Beamten gehen wir durch

die hintere Barackcntfir und befinden unS nun

Innerlmlb des stacheldrahtumzz’iunten Vor-
hofs. Vorbei an Soldaten gelangen wir zu dem

Geféingnisportal, einem dicken grauen Stahl—

tor, in dem sich aufein Klingelzeichen unseres

uniformierten Begleiters hin ein kleines Vie-

reck auftut, das sich mit dem Gesicht eines

>screw< fullt. >Visitors for the Murrays< — das

Tor offnet sich krachend, wir treten in einen

dunklen Durchgang. Mehrere >serews< halten

sich hier auf. Am Ende des Duchgangs ein

dickes Stahlgittertor und wieder erfolgt die

Prozedur des Auf— und EinschlieBens. Nun

stehen wir im Innenhof des rechteckig ange-

legten Gefangnisses, der Boden besteht aus

Kopfsteinpflaster, die Mauern sind aus dicken

dunkelgrauen Steinklotzen. Rechter Hand

steht ein kleiner Pavillion, zu dem ein kurzer

Pfad fiihrt. Dorthin weisen uns zwei neue

Warter. Wéhrend wir uns néhern, kann ich

durch die Scheiben zwei Gestalten in Zivil—

kleidern erkennen, die freundlich lach61n, als

wir in den Raum treten. Zuerst dachte ich, es

wfiren andere Besucher und dies ware die fib-

liche Besuchsbaracke innerhalb des Gefang-
nisses, doch dann begriff ich, daB Marie und

Noel vor mir standen.

Sie begrfiBten mich mit Namen, da mein

Kommen schon seit [angerem angekfindigt
war, und wir reichen uns die Hande fiber den

V

breiten hohen Tisch hinweg, der den quadrati-
schen Raum in zwei Halften teilt. Hinter den

beiden sitzen zwei >screws< auf einer Bank an

der hinteren Wand des Raums. Hier befindet

sich eine offenstehende Tiir, die ins Innere der

Geféingnisgebaude fiihrt. Ganz anders als in

>Long Keshi fiihle ich mich fiberhaupt nicht

niedergeschlagen, ohnmachtig und wortlos-

wiitend. Von Anfang an ist eine Atmosphere
herzlicher Freundlichkeit, die die beiden aus-

strahlen im Raum; sie macht mich spontan of-

fen und nimmt mich ffir sie ein. Es ist klasse,
zu sehen, wie sich beide freuen beieinanderzu

sein, eine extra-Gelegenheit neben der »nor—

malen« cine Stunde pro Woche. Sie gucken
sich an, [achelm schauen uns an, mit fragen-
den, wiBbegierigen Augen.

Klar, Thema Eins sind die >Prozerorberei-

tungem ihrer Klage gegen den irischen Staat

zur Erkfimpfung von >conjugal rights< (eheli-
che Rechte). er berichten von unseremTref-

fen mit dem energischen jungen Anwalt P. in

Dublin tags zuvor; dieser beurteilte die Er-

folgsaussichten dieses Musterprozesses ziem—

lich positiv. Er hatte uns erzéihlt, daB mittler-

weile das einschlé‘lgige Aktenmaterial aus den

USA, der BRD, Frankreich, den Niederlan-

den und Schweden (in den letztgenannten
Landern gibt es bereits eine Art von >eonjugal

rights< fiir Gefangene) eingetroffen sei. Auch

die Kontaktaufnahme mit einem Anwalt aus

Boston, Mass. ,
der die Koryphz'ie auf dem Ge-

biet sei, wé’tre erfolgreich verlaufen und dieser

wolle mit fiir die Verteidigung arbeiten.

Gut sei auch, daB der irische Nobelpreistrii-
ger und Vorsitzende des CND (Campaign for

Nuclear Disarmament; Organisation der Frie-

desbewegung) Sean McBride, seine Mitarbeit

zugesagt habe; aufgrund seiner Popularitéit ist

er besonders geeignet, das linksliberale Ge—

wissen >>fortschrittlicher<< Personen des 6f-

fentlichen Lebens zu (re-)aktivieren. Aller-

dings sei noch nicht klar, ob der bekannte

Strafverteidiger McEntee mitmache; denn

dieser sei auch sehr stark an der Ubernahme
der Verteidigung in einem der berfichtigten
>supergrass<—Prozesse" im Norden Irlands in—

teressiert. Auch habe er die Erwartung eines

‘

kutieren sie verschiedene Strategiemoglich—

Honorars durchblicken laSsen, auf die alle an-

deren, die an der Verteidigung mitarbeiten,

verz)ichtet
haben. (Er war dann dennoch da—

bei.

Die Kosten fiir Recherchen, Sichtung des

umfangreichen Aktenmaterials, Korrespon—
denzen, FotokOpien 11.5. seien recht hoch. Im-
merhin seien bisher rund 1000 Pfund an natio-
nalen und internationalen Spenden eingegan-
gen (davon inzwischen 126.63 Pfund (ca. 500.-

'

DM) aus der BRD).

Der ProzeB war vor dem zweithéchsten Gericht
des Landes fur den 14. und 15. Mai 85 angesetzt;
meine Reise hatte im Mfirz ‘85 stattgefunden. Ge-

,

nossenl-innen aus Belfast und Dublin wohnten dem
ProzeB bei. Die irische biirgerliche Presse, insbeson-
dere der ausgesprochen konservative »Irish Inde-

pendent<< berichtete ausgesprochen >>wertfrei<< fiber
den Verhandlungsverlauf und die Argumentation
der Kléiger, ihrer Anwéilte und Zeugen (unter denen .

sich sogar ein Beamter des Justizministeriums be-

fand). In der Argumentation wurde besonders auf
die Z.T. fortschrittliche Handhabung von iconjugal
rights< in anderen Léindern verwiesen, auf die hohe
Zahl verheiraleter Gefangener in irischen Gefiing-
nissen (von 1400 aus 12 Geffingnissen sind zwischen
1000 und 1200 verheiratet) und die Verweigerung
von >conjugal rights< als Verweigerung eines elemen-
taren sozialen Menschenrechts herausgestellt. ‘Das .

Gericht unter dem Vorsitzenden Costello fallte im
Mai keine Entscheidung, sondern beschloB eine 15n-

gere Abwéigungsfrist ohne konkrete Datierung eines

Urteilsspruchs. Die Murrays waren mit dem Verlauf
der Verhandlung ziemlich zufrieden, mit der zer-

m'irbenden Wartezeit natiirlich nicht.

Wir kormen Marie und Noel ansehen, daB l
die meisten ihrer Gedanken um diesen ProzeB
kreisen. Voller Erwartung und Vorfreude dis-

’

keiten, wobei sie sich einig sind, daB sie als
Anarchisten das Schwergewicht der Argu-
mentation auf die soziale und psychologische
Ebene legen wollen — und keinesfalls auf die 1
religiose (obwohl dies auch ein denkbarer An-

’

satz gewesen wéire, weil die katholische Kir-
I

cheja die >Heiligkeit der Familie< garantiert.) l
Die Sprache kommt auch auf die Schwierig- I

keiten, die wir in der BRD mit der aktuellenli
Solidaritéitsarbeit fiir sie hatten. Abgesehen'
davon, daB sie fast 10 Jahre nach ihrer Verur-i
teilung vielerorts in Vergessenheit geratenl
sind’, haben wir bei der jetzigen'Unterstiit-l
zungskampagne viel Unverstandnis geerntetzl
>Was? Anarchisten, die fiir die Familie strei—
ten?< Und .auch die alternative TAZ, der einI
Artikel fiber die laufende Kampagne und ih-l
ren Hintergrund zugestellt wurde, hat daraufl
nie reagiert. Es sind auch in GB vorwiegendl
filtere Genossinnen und Genossen, die Marie:
und Noel noch aus den Zeiten ihres Prozessesl
in Erinnerung haben, mit denen die beidenl
noch in Verbindung stehen. Eine Ausnahmd
bildete lediglich das 1978 neugegrilndete >BelJ
fast Anarchist Collective< um die Zeitungl
>Outta Control< und den Buchladen dust
Books<

, das einerjfingeren >Anarchistengene—I
ration< entstammte. Zwar hat sich das Kollekl
tiv inzwischen aufgelost, doch sind viele Eini

zelmitglieder, darunter auch mein Begleitei’
C.

, aktiv geblieben.
'

i

.

Das >c0mmittee for prisoners conjugal
nghts< (Komitee ffir eheliche Rechte von Ge’-

fangenen), das Marie und Noel bei ihrer KlaL
ge unterstfitzt, ist in erster Linie eine personli-
che Unterstfitzungskampagne ffir die beiden,
die jetzt fast 10 Jahre im Geféingnis sitzen #
einzig und allein als Folge ihrer idealistischeIl,
sozialrevolutionéiren Aktionen zu Beginn ddl'

l
1
I

l

,l
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70er Jahre. Auch Marie und Noel entstam-
men ursprfinglich einem . republikanischen
Hintergrund, waren aktiv bei >Sinn Fein<9,
entwickelten mehr und mehr sozialistische
Perspektiven, so daB sie schlieBlich 1973 aus-

traten und sich wenig spiter — bis heute — zum

Anarchismus bekannten. Nur aufgrund dieser

Uberzeugung bcschlossen sie von sich aus,
den Kampf gegen den Staat aufzunehmen.
Marie bekriiftigte dies noch einmal ausdrfick-
lich wahrend ihres Prozesses von 1976, als sie
ihre Ablehnung des Gerichts pn'nzipiell be-
grfindete:

>Die letzten drei Wochen war dies ein fiuBerst unter-
haltsamer Zirkus, doch das tragische daran ist, daB
esdabei um unser Leben geht oder um dessen kost-

barsten Teil. . . Wir sind Anarchisten. Wir haben kein
lnteresse am Staat aufier dem, da/J‘ wir ihn abschaffen
wollen. . . Ich will an diesem ProzeB nicht teilneh~
men, weil er nicht fair ist. Ich habe ein Recht darauf,
von meinesgleichen beurteilt zu werden, vom Volk
dieses Landes, und nicht von drei Staatsanwalten, .

die von einem faschistischen Staat ‘auf ihre Posten
berufen wurdens

‘

Marie und Noel hatten keine grfiBere Orga-
nisation oder Partei hinter sich. Sie hatten er-

kannt, daB der Staat als Haupthindernis zur

Freiheit bekampft werden mfiBte, und dies
reichte ffir sie aus, selbstéindig den Kampf zu

beginnen. Zwar retteten sie spontane Proteste
vor dem Tod, doch in der langen Haftzeit ge-
rieten sie — eben weil sie weitgehend von sich

‘

heraus aktiv geworden waren — bis auf einen
kleinen Kreis meist Alterer ziemlich in Ver-

gessenheit. Insofern berfihrt dies ein grund-
séitzliches Problem, das wir mit der Gefange-
nensolidaritat haben: denn meist reagieren
wir auf'die Ausnahmesituationen (Terrorur-
teile, Folter, Schauprozesse u.a.)—was selbst-
verstz'indlich unbedingt notwendig ist. Gleich-
zeitig aber sind wir uns der permanenten Fol-
ter, dem permanenten Terror, die jedes Ge—‘

fangnis bedeuten und der alle Qefangen un-

terworfen sind, weniger klar bewuBt.

Dieses Problem drfickt sich auch in der feh-
lendes Verstéindnis zeigenden Frage von Ge-
nossen aus »Was? Anarchisten, die ffir die Fa-
milie kampfen?«. Diese Entscheidung der

Murrays wird unter Einbeziehung der perma-
nenten Terrorfaktoren wie lebensléingliche
Haft und Folter durch Isolierung voneinander
nur zu verstfindlich. Es ist nichts Spektakulfi-
res an einer langen Haftstrafe, wenn sie ein-
mal angetrenten worden ist, und auch wenn

Marie und Noel nach ihrer Strafumwandlung
noch lange Jahre fibel mitgespielt worden ist,
stehen sie damit nicht alleine da. So wurden
5ie oft zwischen verschiedenen Geféingnissen
hin- und herverlegt —

u.a. ins berfichtigte
>Portlaoise Gaol< (das sfidirische >Long
Kesh<, wo die meisten der im Sfiden gefangen-
genommenen Widerstandskampfer der IRA
und INLAl0 einsitzen), wo Noel lange Zeit
isoliert war, da er sich an Protestaktionen der
anderen Gefangenen beteiligt hatte. DaB das
Leben hinter Gittern seine eigenen >Gesetze<
hat, muBten beide schmerzlich am eigenen
Leib erfahren. Marie 20g sich léingere Zeit in
sich zurfick, wollte keine Besuche mehr, hatte
sich ihre eigene Welt innerhalb der Zellen-
wéinde aufgebaut. Sie begann, eigene Thea-

ter- und Radiostficke zu verfassen, die sich in-

haltlich hauptsachlich gegen die entmfindi-

gende‘ Funktion der Religion richteten — ins-

besondere im reaktionér-katholischen >free

state< — und die sie bis vor kurzem niemanden

zu lesen erlaubte. Im weiteren Verlauf unse—

res Gesprfichs wird noch einmal klar, wie sehr
beide innerlich auf den ProzeB fixiert sind. Ich
war besonders fiberrascht, Marie in dieser hu-
morvollen und offen-lebhaften Stimmung an-

zutreffen, da sie mir als sehr in sich gekehrte
und stille Persfinlichkeit geschildert worden
war. Seit fiber einem Jahr beschéiftigten sich
Marie und Noel hauptsfichlich mit ihrer Kla-

ge, die sie auch damit begrfinden, daB sie ein
Kind wollen.. Ffir sie ist es eine Mfiglichkkeit,
Hoffnung zu schfipfen, und sei es nur, wie Ma-
rie scherzhaft andeutet. um endlich mal ffir
zwei Tage aus dem Knast herauszukommen,
etwas anderes zu sehen, eine Art Offentlich-
keit miterleben zu konnen.

V

Sie haben die Hoffnung auf einen positiven
Ausgang des Prozesses; das ist ihnen deutlich
anzumerken. Gleichzeitig sind sie sich aber
auch im klaren darfiber, wie schwer es sein
wird, sich gegen die katholische Kirche, die
den dominierenden EinfluB auf die irische Ge-
sellschaft ausfibt (der irische Katholizismus ist
einer der konservativsten ganz Europas) zu

behaupten. Aber darfiberhinaus weisen sie
auch auf die allgemeinpolitische Bedeutung
ihrer Klage ffir Gefangene hin. Von einem po-
sitiven Ausgang des Musterprozesses wird fiir
alle verheirateten Gefangenen in irischen Ge-

ffingnissen cine Signalwirkung ausgehen.
Marie und Noel stehen in gutem Kontakt zu

ihren Mitgefangenen. Mit einigen von ihnen
lernen sie seit einiger Zeit die deutsche Spra-
che, und Marie,ldie schon Ende der 60er im
>Irish Language Movement< (Bewegung Iri—
sche Sprache) aktiv gewesen war, unterrichtet
eine Mitgefangene auch in Irisch. Die Arbeit
an ihren >plays< laBt sie zur Zeit ruhen. Das In-
teresse beider an der anarchistischen Bewe-
gung ist lebhaft und ungebrochen. Eingehend
sprechen wir u.a. fiber die Arbeit in Belfast
und auch fiber das internationale Anarchi-
stentreffen in Venedig. letzten Herbst. Wir

sprechen besonders fiber die Bedeutung der
Arbeiterklasse 'ffir anarchistische Organisa-
tionstfitigkeit, eines der Hauptthemen des
Treffens. Beide nehmen in diesem Zusam-

menhang einen Arbeiter—Klassenstandpunkt
ein,’ wohl nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst
der Arbeiterklasse angehoren bzw. ent-

stammten (Noel ist Metallarbeiter, Marie ar-

beitete als Beamtin im Sprachinstitut ffir iri-
sche Sprache). Sie betonen zwar die Wichtig-
keit anarchistischer Mitarbeit in den >neuen

sozialen Bewegungem, wie Hauserkampf,
Antimiliarismus, Arbeitsloseninis... doch
wird klar, daB sie sich genauso auf die Arbei-
ter als Klasse beziehen.

M
Ende des Jahres werden beide fiber 10 Jah-

re Gefangnis hinter sich haben. Zusammen
mit einer anderen Gefangenen aus der IRA ist
Marie die einzige Frau in der Geschichte der

irischen Justiz, die eine Haftstrafe solange tal-

séchlich absitzen mufite. 10 Jahre, das ist der

Einschnitt bei einem StrafmaB wie dem ihren,
'

und es ist die Gelegenheit ffir eine intensive
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Kampagne in der nationalen und internatio-

nalen Offentlichkeit, um sie auf >parole< (Be-
wéihrung) herauszukriegen. Selbstverstand-
lich wird dies genauso ffir Noel, der elnen

solch traurigen Rekord nicht vorweisen kann,
getan werden. Sollte der ProzeB negativ ent-

schieden werden, wéire cine diesbezfiglichc
Unterstfitzungskampagne noch dringlicher.

Die ganze Zeit fiber, die wir miteinander

geredet haben, war diese bereits eingangs er-

wfihnte lebendige und anfgeschlossene Atmo-

sphéire im Raum. Zwar konnten wir die

>screws< im Hintergrund nicht vergessen Oder

fibersehen, doch préigend war das Gefiihl ge—

genseitigen Interesses und Verstfindnisses.
Als daher die >screws< zum Aufbruch mfen,
sind wir erstaunt, daB fast eine Stunde vergan-
gen ist. . . Wfihrend die Murrays in ihre Zellen

zurfickgebracht werden, treten wir ins Freie
auf die StraBe, steigen ins Auto und fahren
103. A15 ich aufs Gaspedal trete, kommt mir
dieser Gegensatz scharf ins BewuBtsein: jetzt
hatte ich erfahren, was Knast in Irland — auch
im Sfiden — bedeutet.

Anmerkungen
1) >garda<, ist die irischsprachige Bezeichnung filr

die Polizei.

2) In einem Bericht der >Irish Timem v. 1.6.76
heiBt cs dazu: »Vier (Beamte) umzingelten ihn

(Noel) und forderten ihn auf, eine Erklérung
abzugebcn. Sie stieBen ihn von einem zum ande—
ren und schlugen ihm dabei in den Magen. Er
fiel hin, wurde an den Beinen ergriffen und mit
dem Kopf auf den Boden fallen gelassen. Dann
wurde er zurfick zu den Zellen gebracht, wo sich
in dcr Ecke die Toilette befand, die die beiden
Beamten benutzten. Sie zwangen ihn, mit dem
Rficken an der Wand m1 stehen und schlugen ihn
emeut in den Magen und ins Gesicht. Als er hin-
fiel, packten sie ihn an den Beinen und schafftefl
ihn hinfiber zu der Toilette. Er wurde so in der
Luft gehalten und sein Kopf in die Toilette ge-
stcckt. Garda Finn drohte, ihn in der Toilette ZU

ertrfinken. . .«

3). Roman lebt heute zun’ickgezogen in einer b6-
scheidenen kleinen Wohnung in Dublin zur Unter-
miete, wir besuchten ihn. Ein ruhiger Mann, def
mit den Murrays immer noch in Kontakt steht und
sich auch heute noeh als Anarchist begreift, jEdOCh
nicht mehr aktiv ist.

4). Vgl. hierzu SF-17 (1/85), wo der Wortlaut (165
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Unterstiitzeraufrufs im aktuellen Kontext abge-
druckt wurde.

5). Diese Situation ist nur mit den Verhéilmissen

in der Metropole Dublin zu vergleichen, wo Starker

Heroinkonsum, Kleinkriminalitat und innersoziale

Aggressionen (Bandenkéimpfe) die gesellschaftli-
che Misere des >free state< ausdn'icken. Im Unter-

schied dazu genieBt der von GB gesponserte Nor-

den cine niedrigere Inflationsrate und einen héhe-

ren Sozialstandard.

6). Als >supergrasses< (wértl. >Singv6gel<, >Spit-
ZCl<, >Vcrriiter<) werden im Norden >>abgesprunge-
nc, rcumfitige Terroristen<< bezeichnet, denen

Straffreiheit und finanzielle Unterstfitzung winken,
wcnn sie andere per Aussage belasten. Diese Aus-

Sage ist dann ein lcgaler Haftgrund. Aufgrund bela-

stcter Aussagcn dieser Polizeiinformanten befin-

den sich zur Zeit etwa 450 Frauen und Manner in di—

verscn nordirisehen Geféingnissen, nicht sclten seit

fiber 3 Jahrcn in U-Haft.

7). Mit Ausnahme eines Miinchner Genossen,
der auf den Unterstfitzcraufruf im SF—17 bisher als

cinzigcr unter Bczug auf 1976 reagiert hat, konnte

nur noch cine franzésische Genossin aus Lyon um

die Zcitung >>AGORA<< (Toulouse), die ich auf

dem intcrnationalen AnarchistenkongreB in Vene-

dig traf, mit den Namen >Marie und Noe|< etwas an-

fangen.
8). In Ietzter Zeit versuchten die Belfaster Genes-

sinnen und Genossen sich als Gruppe neu zu orga-
nisieren. Nach dem Zerfall des Kollektivs Anfang
1983 erschicnen nur noch zwei Nummern der >Out-

in Control — Belfast Anarchist News<. Als eine Art

Ubergangslésung gaben zwei Frauen und ein Mann

die Zweimonatsschrift »Raveview« (aus »rave« i

toben und »review« = Zeitschrift) heraus, die alle

untcr einem bestimmten Schwerpunkttherna ste-

hen. (Nr.2 z.B. Feminismus/Anarchafeminismus/

Anarchismus). Inzwischen hat sich die neue Grup-
pe endgfiltig formiert hat, eine neue Zeitung ist ent—

standen. Die Inhalte sind Ausdruck der Diskus—

sions- und Entwicklungsprozesse innerhalb der

Gruppe. Der Name des neuen Organs ist )Ainraih

(irisch fiir )Anarchie<)_
9). Nach dcr Spaltung der republikanischen Un-

tcrgrundbewegung in marxistische >officials< und

nationalistischc >provos< (vgl. SF-18) schlossen sich

Marie und Noel der>0fficial Sinn Fein< an, dem p0-
litischcn Arm der )Official-IRA<, deren Abwen-

dung vom Nationalismus und Hinwendung zurn So-

zialismus sie anzog. Als sich 1973 die Politik der )of-

ficials< endgiiltig vom bewaffneten Widerstand ent-

fcrnte, traten sie aus Protest dagegen aus.

Wird heute von der >Sinn Fein< gesprochen, ist die

politische Partei gemeint, die in engem Verhéiltnis

Zur jetzigen IRA (den alten >provos<) steht.

10). Die INLA (Irish National Liberation Army,
die Nationale Irische Befreiungsarmee) trennte

sich Anfang der 70er als linke Abspaltung von den

)officials<. Unter Betonung auf einen vage formu-

Iiertcn Sozialismus unterscheidet sie sich von den

>officials< dureh die Wiederaufnahme des bewaff—
neten Kampfes. Von den >provos< dadurch, daB sre

nicht nur im Norden, sondern in ganz Irland Aktio-

ncn durchfiihren. Inhaltlich begreifen sie sich in er-

stcr Linie als antiimperialistische Freiheitskampfer
(so haben sie u.a. eine Radarstation, die auch NA-

TO-Zwecken dient angegriffen. Irland ist kein NA-

TO-Mitglied, unterhéilt aber )gute Verbindungem
zu ihr.) Im Endeffekt laufen ihre Vorstellungen auf

eine marxistisch-leninistische Staatsvision mit tota-

litiirem Charakter hinaus; genau wie die IRA _hat
auch die INLA cine straff hierarchische Organisa-
tionsstruktur. Ihr politischer Arm ist die >Irish Re—

publican Socialist Party (IRSP).

Nochmal die Adressen (die Gefangenen wiirden SiCh

fiber Post frcuen):
Mickey McMullen, Block H 8, Maze Prison, NJre-

land. Scit Juli sitzt Mickey in den H-Blocks ein. Dies

Will“ ja bereits seit lé‘ingerem sein Wunsch, ffir den er

ignen >politischen Status‘ aufgegeben hat. (vgl. SF‘

Marie und Noel Murray, Limerick Prison, Limerick,
Ireland

Spendcnkomo >>Unterstiitzt Marie und Noel<< (Stich-
wort nngebcn): Kreissparkasse Gottingen, Konto

Nr. 100148888, Inh. W. Ehls, BLZ 26050110,b.

Nachlrag in] August 1985

Murrays verlieren in der ersten Runde

Am 2.7.1985 fallte der High Court in Dublin

sein Urteil fiber die Klage der Murrays. Die

Klage wurde abgewiesen; die Moglichkeit, in

der nachsthoheren Instanz erneut zu klagen
aber offengelassen. Die Verfahrenskosten

trfigt der Staat. In seiner Urteilsbegrfindung
fiihrte Richter Costello aus, daB die Klager es

nicht hatten begriinden kénnen, daB ihre yer-

fassungsmafiigen Rechte verletzt wiirden.

Folge man néimlich — so der Richter — der Ar-

gumentation der Kliiger, so mi‘lBten ZWangs—
léiufig alle in Frage kommenden, verheirate-

ten Gefangenen in die Betrachtung des Sach-

verhalts miteinbezogen werden. Es wfirde

aber fiir die Geféngnisbehorden eine »unver-

niinftige Forderung<< bedeuten, innerhalb der

Gefangnisse Gegebenheiten schaffen zu mils—

ca. 850 S.
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sen, die die betroffenen Gefangenen in die

Lage versetzten ihrem Recht, Kinder zu zeu-

gen, naehzukommen.

»Aber wenn ihre Ausfibung nicht mit den verniinfti-

gen Anspriichen eines Gefangnisses vereinbar ist
oder ihm unvemiinftige Forderungen aufzwingen
wiirde, dann begeht der Staat, nach meiner Auffas-

sung, keinen verfassungsmiiBigen Bruch. Denn es

handelt sich hierbei um Konsequenzen, die sich aus

der gesetzmfiBigen Beschrénkung der Freiheit der

Kliiger ergeben.« (zit. nach Irish Times, 3.7.85)

Kein Wort von Landern (wie 2.13. die Skandi—
- navischen, die die Ausfibung ehelicher Rech—

te in ihr >Stafvollzugssystem< eingegliedert ha-
ben. Marie und Noel werden sich mit ihrer

Klage jetzt an den Supreme Court wenden, es

gilt also nach wie vor: Unterstiitzt Marie und

Nod!
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fin. 4".
E *Intemationale anarchistisclle Kontaktadressen

‘ "

®
, (Reihe aus SF-18, Fortsetzung): ‘ 5

‘
F—Coordination des Libertaires Informaticiens

f (C.L.I.), c/o YMD, B.P. 427.16, 75769 Paris Cedex uQvé-J.
A}

‘ 16.
'

‘

F-CIRA Marseille, 5, Rue de Convalescents, 13001
113'. MT Marseille ahscbe ism" r “{ F-Comité des Soutien aux emprisonnésde la CNT, cl '1 Ron Geno

3‘

o RAS-BP 180, 31014 Toulouse Cedex [CCP
'

79 J Toulouse (Kennwort: Sotien CNTflJ'”
I" .

V

Anmerkung: Bei der >>Coordination des Libertaires

Informaciens<< scheint es sich um so etwas wie die

franzfisische Entsprechung zum FLI zu handeln. Die

C.L.I. geht von der gespaltenen Situation der liber-

tiiren Bewegung in Frankreich aus. Zur Anregung
des Diskussionsprozesses, zur Verbesserung des

Se|bstverstfindigungsprozesses untereinander, sei es

wichtig, zunéchst einmal die gegenseitige Informa-

tion sicherzustellen. Vorgesehen ist die Schaffung ei-

; nes Informations-Bullefins, in dem alle Iibertéren
‘

Tendcnzcn, ohne Selektion zu Wort kommen sol-

len; im Ergebnis auf der Basis eines foderalistischen
II M 23w . Li

Zusammenschlusses, der die Autonomic der einzel- »
, i . a n&- r .‘7Ie Ggesolld ,

‘

mnen Gruppen und Personen unangetastet liiBt, soll
'

6’

. 409

c
a

der Zusammenhang der Bewegung gestérkt werden.
aft

’7

Ides
’7

aflg ,
Gedacht ist in diesem Kontext auch an die Durch-

.

"ad "I1.”
- '.

ffihrung cines jfihrlichen Kongresses, die Einrich-

tung einer Bibliothek usw.

*ProzeB gegen Otelo de Canalho wurde am
22.7.85 in Lissabon eroffnet. In einem speziell fiir ei-
nen SchauprozeB konstruierten Gerichtssaal mfissen
die Angeklagten in Glaskéifigen sitzen, die noch
nicht mal Anwaltskontakt zulassen. Die Anklage ge-
gen Otelo und weitere 70 Gesinnungsgenossen der
linksradikalen FUP »beschriinkt« sich auf so deut-
sche >>Straftaten<< wie »kriminelle Vereinigung<< bzw.
>>terroristische Vereinigung«. Ohne prézisen Tatbe-

s'tanel wird einer der Ex-Offiziere der Nelkenrevolu-

tion Jetzt von Leuten vor Gericht geschleppt, die po—
-

htiscE-gerage vonflihm nu; profitien haben.
..

*
>

y;

*In Padova hat am 8. September ein internationa-
les Treffen iiber ANARCHIE UND GEWALT-

FREIHFIT stattgefunden, Wer sich fiir Ergebnisse
interesgert, wende sich an: Giovanni Trapani und

Veronica Vaccaro: CF. 6130 00195 Roma Prati, Ita-
lien. Tel. 00396/530440.

I
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Nachdem ich gezeigl habe, wie dcr Idealismus, aus-

‘ gehend von den unsinnigen‘ Ideen'von Gott, der Un-
‘

Stefblichkeit der Seelen, der angeborenen Freiheit?

der‘lndividuen und ihrer von der Gesellschaft unab-
‘ hangigen Moral; natumotwendig zur Wéihé der

Sklaverei und dcr Unsittlichkeit gelangt, muB ich

zeigcn, wie wahre Wissenschaft, der Matcrialismus

und der Soziaiismus w dieser zweite Ausdruck is: ja
‘

nur die‘klare und vollkommene Entwickiung des er-

;sten
— gerade weil‘sie als Ausgangspunkt die mate-

rielle Natur‘ und die‘ natfirliche und urspriingliche
Sklaverei der Menschen nimmt und weil sic deshalb

die Befreiung des Menschen nicht auBerhaib, son—

‘dern im Schofle der Gesellschaft‘, nicht gegen sie,‘

sondem durch sic suchen mfissen, chemo notwendig
‘

‘

,

hinauslaufen aufdie Errichtung d'er gréBte'n ‘Freiheit
dcrllndividuen ungi der'mcn mic

“

cit

M Shael‘Baku
’

'
'

‘

.
V

Mysfik u‘nd Anarchie — Feuer oder

Wasser?

von Gerhard Kern

Kéchlin schreibt in seinem Aufsatz: >>Anar-Alfc'h Anarchisten kommen mcnt aaran vor-

bei 1hr Vcrhiiltnis zu eincm immer wiederkeh—

”We“ Phénomen, der Mystik und/oder der

SP'Pfilalitiit, zu kléiren. Gerade in der letzten

20.”.Slnd die Grabenkéimpfe der Mystiker und

SPlrltualisten gegen die Rationalisten his in
d": tagfispolitischen Nachrichten der Taz ge—
dmngen und haben bei den GRUNEN ffir

einige Aufregung gesorgt. Rudolf Bahros

Austritt aus der Partei war vielleicht iiuBeres

Zeichen der beleidigten spiritualism Fraktion.

Da aber z.B. Bahm den Anarchisten zumin-

dest recht nahe stand and sich u.a. auf Book-

chin beruft, scheint mir cine néhere Untersu-
chung des Phé’momens iuBerst notwendig. Ei-

ne rege Diskussion zur Sache wire wiin-

schenswert!

chismus -— Gefakr, Illusion, Hofi‘nung?«:
Ais ihrem Wesen nach anarchis

‘

mntelalteleichen und reformatott-i:getanszyrggscfilel:und gnostlschen Strijmungen bezeichnén die nicht
daran glaubten, daB die weltliche und geisiliche Ge-
walt

\fon Got: eingesetzt sei. Im 18. Jahrhundert wa-
ren d.1e.Anarchsietn Rationalisten, im 19. Jahrhun-
den m 1hrer Mehrheit wissenschaftsgléubige Positi-
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visten. Doch ist keine dieser Denkweisen, mil Aus-

nahme der Gnosis vielleicht, fiir den Anarchismus

typisch. Die Haltung blieb im wesentlichen dieselbe,
die philosophischen Begrijndungen wechselten.«

I

Der katholischc Religionsphilosoph Otfried

Eberz definiert Gnosis oder gnostische Philo-

sophie als Antithese zur Agnosis:

>>Gnosis (gr): = Erkenntnis<<. Begriff gepréigt durch

friihchristliche héirctische Sekten. Hier (Sophia und

Logos) abcr in philosophiosch allgemeiner Bedeu-

lung gemeint, vor allem als >>SelbstbewuBtsein des

Einen<<, in seiner zum Denken befiihigtcn Mensch-

heit als Durchschauen der Sinnenwelt bis zu ihrem

wescntlichen Kern, dem Zusammenfallen der Ge-

gensiitze, der wesentlichen Identitiit allcr relativen

Erscheinungsdinge.«

Dagegen beschrankt sich der Agnostiker auf

die iiuBeren Erscheinungen und lehnt die Me—

taphysik als Wissenschaft ab. Es gibt nur Phy-
sik!

Gnostiker und Mystiker etwa gleieherma-
Ben gehen von der Méglichkeit einer Gesam-

terkenntnis der Welt aus und haben cine auto—

ritiirc Denkweise. Sie kennen das Ziel (mei-
nen es zumindcst zu kennen) und entspre-

‘ chend gestaltet sich der Weg dorthin. Das er-

kannte Ziel erhéilt Gottgewalt und wird somit

zwingend. Das kann in dem einen Extrem

zum >>heiligen Krieg« werden, dem anderer-

seits die Flueht in die >>Innerlichkeit<< entge—

gensteht. Die, die teilhaben am >>Se1bstbe-

wuBtsein des Einen<< diinken sich fiberlegen
denen, die eben nur die Erseheinungsdinge
akzeptieren und fiber den miihsameren Weg
der Analyse sowohl die alltaglichen Dinge als

auch die >>Weltpolitik<< angehen. Die, die das

Wissen (Gnosis) haben, werden zur Elite, zu

Fiihrern der Menschheit (Rudolf Steiner,

Baghwan, Gurdjeff usw.). Dieser Fiihrungs-
anspruch wird fiberall mehr Oder weniger klar

artikuliert, bis hin zu den Aussprfichen der

>>Neuen Kommunen<<, daB nur durch die kom-

munitare Gesellschaft die Welt noch zu retten

sei. Denen, die diese Uberheblichkeit nicht

mitdenken und machen, wird die Apokalypse
aufgezeigt oder auch die Spaltung der
Menschheit in gnostische und agnostische, in

spirituelle und materialistische, in UberL und

Untermenschen; die neue Affenrasse ist da!

Die rechten Vordenker ziehen sich mit ein

paar Erleuchteten zurfick auf ihre Inseln in-

mitten der >Schlechtigkeit und Verderbthein

und grfinden fleiBig neue Schulen, die ihre

Verbreitung auch auf dem letzten »weiBen

Flecken<< unserer Erde finden. Zur Rettung
der Menschheit, versteht sich.

Was sie stark und anziehend macht, ist

manchmal der Hauch, oft auch der Orkan von

Mystik, der die >>Wissenden<< umgibt. Immer

gibt es einen Schleier, manchmal auch Wande

aus Beton, der/die'sich um das Wissen schfit-

zend schling/en, um nurja nicht das »Allerhei-

ligste<< an die Parias, die Proleten, die Unwis-

senden gelangen zu lassen. Was »falsch« und

»unzeitgemaB« ist, bestimmen immer die Gu-

rus, die >>Wissenden<<. .. Aber genau das

macht neugierig, insbesondcrejene, die »auf

dem Wege« sind, die suchen. Psychologisch

gesehickt wird die menschliche Schwache, im-

mer mehr oder besser sein zu wollen wie ande-

re, ausgenutzt und ins System eingebaut; die

Suchenden finden immer eine Stufenleiter der

Einweihung vor, bis hin zum 33.Grad bei den

weltlichen und dem 99. Grad, dem Rex sum-

mus, bei den esoterischen Freimaurern. Ab-

gewandelt findet sich dies bei allcn gnosti-
schen oder mystischen Gemeinschaften.
(Hier gehort vielleicht der Hinweis hin, daB
mir durchaus klar ist, daB Gnosis und Mystik
nicht unbedingt deckungsgleich sind, jedoch
in wesentlichen Teilen identisch). Natiirlich
sind diese Systeme >>individuell<<, entspre-
ehend ihrem Uberich. Sie unterscheiden sich
im Sinne des >>besser zu sein wie andere« und

sind geeint im Kampf gcgen den Materialis-

mus, Kommunismus, Rationalismus. Ja letz-

tenendes sind sie Feinde der Wissenschaft, de-

gradieren diese zur >>geW6hnlichen Wissen-
schaft<< zu einer Vorstufe der >>h6heren Er-

kenntnis<<. Die Intuition erhalteinen héheren
Stellenwert 315 die Vernunft! Die Ratio nicht
mehr die héchste zu erringende Stufe der Be-

wuBtwerdung, die Sprache ist nicht mehr best-

méglichster Ausdruck verarbeiteter Erfah-

rung, nein, die Trance und der Weg ins

Schweigen wird Ziel und Erfiillung.
Einer Zeit der Aufklarung und Abkehr von

alten Dogmen folgt in der Regel eine solche
der Mystifizierung und Errichtung neuer

Lehr—(oder Leer-)satze. Das mag damit zu-

sammenhéingen, daB die meisten Menschen

im Verlauf des Erkenntnisstrebens an ihre

Grenze stoBen und in einer Art Resignation
die dann so angenehmen Regionen des noch

nicht in den Begriff gegossenen BewuBtseins

aufsuchen. Die sieher 0ft berechtigte Erho-

lung endet jedoch im Falle der meisten Mysti—
ker und Spiritualisten in einer Art Dauerur—

laub auf Kosten der sich abstrampelndcn
>>proletarischen<< Wissenschaftler.

Nicht gerade zuféillig beginnt in der Jetztzeit

der Boom der spirituellen, der Mystik nahe-

stehenden Gruppen, Gemeinschaften und

Kirchen. New Age hat Hochkonjunktur Und

wird es noch lange Zeit haben. Die Grandc-
fiir jede/n die/der sehen will: 6konom1§5hc
Krisen, 6kologischer Kollaps, menschltChC
Atomisierung u.a. Diese weltweiten Km?“
sind jedoch Ergebnis des terristrischen und 1f)—
dividuellen BewuBtseinsprozesses, d.h. SIC

zeichnen die Grenzen des bisher verstandC-
nen scharf, ja schmerzhaft auf. Hierzu gehofl
die Ent-Tauschung, das Erlebnis der Grenze r-

fahrung im Bereich der Natur—BBHERR'
schung. Die Ara seiner HERRlichkelt lst '/.U

Ende.
.

Nun kann die Enttauschung Zur 131.651ng
tion und Riickkehr ins >>goldene Zeitalteru
fiihren, was sich bei Einigen in der regresswen



Haltung des >>Zurfick zur Natur«, Abkehr

vom Industrialismus und Hinwendung zum

Spiritualismus niederschlfigt und bei den an—

deren zu ciner Bejahung des Hier und Heute,
des geschichtlich Gewordenen und einem pro-

gressiven Umgang mit der Wirklichkeit ffihrt.

Die Mystiker jedenfalls wfihlen den regressi-
vcn »Weg des Zuriick<<, >>hin gum Ursprung<<,
»zur groBen Mutter<<, »zum Ubervater<<, zur

>>Unio Mystica<<.

Ob jedoch der »Weg zurfick<<, diese regressive

Haltung der Naturapostel oder auch der »Flug
zum Geiste<< ein Weg der Befreiung ist,

schcint mir schr die Frage. Auch wenn Koch-

lin meint, daB Hiirctiker, Gnostiker, Mystiker
ihrem Wcscn nach anarchistisch seien, kann

ich dcm nicht folgcn. Anarchismus hat fiir

mich immcr etwas mit Befreiung zu tun. Be-
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freiung von ganz konkreten Zwfingen. Nun,

ich sehe nicht den emanzipatorischen Charak-

ter der genannten >>Bewegungen<<. Es sei

denn, die Flucht in die >>Innerlichkeit<< be-

zeichnet man als Befreiung von allem >>AuBe-

ren«. Doch dann kommt sie hochstens Einzel-

nen oder elitfiren Gruppen zu Gute. Und die

Anarchisten miissen sich fragen lassen, wo sie

denn auf diesem Schlachtfeld stehen, denn ge-

kiimpft werden muB, will mensch nicht im

taoistischen Gleichmut selbst das Schlachtop-
fer sein. Die Ur—Christen (die ach so hochge-
jubelten), Hfiretiker, Gnostiker und Mystiker
oder auch das ganze spirituelle Spektrum, ha-

.

ben sich immer dadurch ausgezeichnet, daB

sie sich in abgeschlossenen Zirkeln oder Ge-

heimlogen bewegten und ihr Wissen nur an

Auserwéihlte weiterreichten. Ffir die gesell-
schaftliche Auseinandersetzung wurden sie

bedeutungslos. 5a, wir mfissen uns fragen, ob

sie nicht durch diese Haltung systemstabilisie—
rend wurden. SchlieBlich waren sie allesamt

konservativ bis reaktionfir.

So lautet denn meine These: Letztendlich

schlieBen sich Anarchismus und Mystik weit-

gehend aus. Sie sind wie Feuer und Wasser!

Wohl kann es zeitweise zu fruchtbaren Fusio—

nen kommen, insbesondere da, wo menschli—

cher Verstand fiberschatzt wird, absehbare

Fehlentwicklungen eingeleitet werden sollen

(Atomenergie, Gentechnologie). Hier ist

dann ein >>Zuriick zur GroBen Mutter« oft ei—

ne hilfreiche Besinnung, steht aber auf Dauer

einer echten Befreiung im Wege. Wenn es ei-

ne Dialektik von Hominismus und Gynéko-
kratie gibt, kann eine Befreiung nicht darin

liegen, daB schlieBlich die Bewegung bei einer

Polaritét aufhort, sondern sie liegt in der Syn-
these. Aber auch die Synthese kann nicht

Endprodukt sein, sie ist Basis fiir eine neue

Bewegung. Und die Bewegung ist es, die Be-

freiung schafft. Jedoch birgt jede Bewegung

auch ein faschistisches Element in sich, nam-

lich da, wo sie ihren progressiven (Vorwiirts-

bewegung) Charakter verliert. Bestens stu-

dieren léBt sich das an der Jugendbewegung
der 2061' Jahre, deren Segmente sich, mit we-

Er ist die Ouelle -— und die quim in Oregon: Bhagwan

nigen Ausnahmen in den Nationalsozialismus

integrieren lieBen. Die Affinitéit bestimmter

anarchistischer Gruppen und Individuen zum

Faschismus beschreibt hervorragend Hans-

Jfirgen Degen im Sch warzen Faden Nr.15.

Wer befreien will, muB Zusammenhéinge
aufdecken, muB analysieren und Verhéltnisse

indern. Verschleiem (Mystik) und Vergeisti-
gen (Spiritualitét) bedeutet, sich rfickwarts zu

bewegen, Zustéinde anzustreben, die der Ver—

gangenheit angehc‘iren. Bakunins Kampf ge-

gen Religion und Gott, die gesamte Zeit der

Aufldéirung, die Entwicklung der Technik

(ich hore die Buh-Rufe der Natur—Apologe-
ten), die Forschung der Wissenschaft ware
umsonst, folgten wir der Regression. Auch

die positive Einstellung des Hans-Peter Darr .

in >>Traumzeit<< zur Mystik, beweist nicht, daB

es sich nicht um fiberholte Zeiten, um andere

Kulturen handelt. Sie kann fiir mich nur be-

deuten, daB ich diese Lebensformen u. U. ak-

zepteren lerne, sie nicht verachtlich betrach-

te, allein sie scheinen mir keine Moglichkeit
dcr Emanzipation. Es gibt keinen Grund die

Mittel anderer Volker zu imitieren, um zu Er-
'

kenntnissen zu gelangen, fiir die wir Europaer
die Psycholanalyse oder die wissenschaftliche

Psychologie haben. Die Auswfichse in diesen

Disziplinen haben kaum etwas mit der wissen-

schaftlichen Herangehensweise zu tun, viel

eher sind sie aufdie kapitalistische Okonomie
und patriarchale Soziostruktur zuriickzufiih-_
ren.

Anarchisten heute batten die Aufgabe an

einer alternativen Okonomie mitzuwirken

und nicht auf den Tag 211 warten, an dem sich

das Geld von allcin verfliichtigt. Sie hatten

weiterhin das Arbeitsfeld der Analyse und

Aufdeckung von herrschaftlichen Machts-

trukturen und dem MiBbrauch von Macht

ganz allgemein. (. . .)Und die Revolution? Ich

denke da iihnlich wie der Skeptiker und Mysti-
ker Gustav Landauer: eine gewaltsame Wel-

trevolution scheint mir illusorisch, die perma-
nente soziale Revolution aber dringend und

moglich.
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Faro: Stefan Horn

Einige (selbst-)kritische fiberlegungen zur

Punk-und Altemativkultur, ihrer Vermark-

tung und Selbstanfgabe

»Was bestenfalls bleibt ist der IRO, ist die )Umver-

teilung von Gelderm

Gehen wir davon aus, daB das Experiment
»GRUNE« daran gescheitert ist, daB sie uto-

pische Hoffnungen durch »bewuBte Realpoli-
tik« ersetzt haben, daB sie im Hangeln nach

Prozenten und Karrieren das Provozieren ver-

lernt haben, — stellt sich die Frage nach politi-
schen Strategien, nach Verfinderung und Pro-

vokation des Systems wieder neu. Selbst wenn

die GR noch einmal in den Bundestag
einziehen sollten, sind es beileibe nicht mehr
die »Enfant terribles«, die verkrustete Struk-
turen frech herausfordern. Es sind die >Schi-
lysg die nach Ministeréimtern schielen oder —

spielt sich ailes bei 34% ein — dafiir priidesti-
niert sind, die Partei zu wechseln um die Polit-
Karriere umso )sicheren weiterzuverfolgen
Was bleibt ist eine langweilige ékologische
)Zweit-SPD<, die aufgrund ihrer verschiede-

nlen itrémungenfilm
Ende nicht »linker« ist

a s i r otentie er Koali
‘

'

’

“grasps“ tionspartner, die

Bevor wir jedoch neue Strategien entwik-
keln, gilt es die Grenzen der alten Bewegun-
gen zu begreifen. Das politische Ende der
68er-Generation begann spéitestens 1984 Ge-
meint ist die Mehrheit der 68er und Mme
70er, die den Ausstieg aus der Leistungs e-

sellsciiaft propagierten und in der Alternatigv-
Spont1= und Anti-AKW-Bewegung neue Wer:
te_und Inhalte zu leben versuchten. Die Mit-
gheder dieser Bewegungen sind schlicht filter
geworden und miissen sich fragen inwieweit
1hre Konzepte noch tragen.

’

Ihre éuBeren Provokationsmechanismen —

und an diesen lfiBt sich die Verinderung be-
sonders einfach darstellen —

gegenfiber der
bfirgerlichen Gesellschaft (lange Haare
Parkas, Jeans, Shit usw.) wurden von den

Vereinnahmungsmechanismen der Gescll-

schaft weitgehend absorbiert. Die Mode

nahm die Symbole, léste sie aus ihrem Zusam-

menhang, »vergaB« die Inhalte und zerstiik-

kelte so das Lebensgefiihl, das zur Aufbruchs-

stimmung wesentiich beitmg.
Die »Langhaarigem waren out, die Toler-

anzschwelle elwas erhéht, schlieBlich war es ja
Mode, bzw. Mode gewesen; werjetzt noch da—

mit rumlief, Achselzucken. Die Haare wur-

den zunehmend abgeschnitten, geféirbt, dic

gammelige Kleidung dutch zerrissene cr-

setzt. .. Hatte die Alternativbewegung vor a1-

lem den Anzug, das Abendkleid und die Kra-

watte aufs Korn genommen, so radikalisiertcn

die Punks dies auf Kleidung an sich bzw. dic

Rolle von Kleidung im ProzeB gesellschaftli-
chen Scheines und Seins schlechthin. Nicht

mehr »leger« sondern »hz’iBlicm sollte provo-

zieren; nicht mehr »laissez-faire« sondcrn

»martialisch-aggressiw. Diese neue Subkul-

turbewegung enthielt sich weitergehendcn
politischen Veréinderungsabsichten und lebtc

—

ganz im Zeichen des neuen Subjektivismus
—

vor allem sich selbst.

Trotzdem: wer Zeichen und Symbole bc-

nutzt, seine Kleidung, seinen Kérpef zum

Symbol umstilisiert, drfickt neben seiner All"
sicht zur Abgrenzung gegen den Normaibur-
ger auch einen 6ffentlichen KommunikafionS-
wunsch aus. Beide — der Alternative Wie der

Punk zielten auf diese Weise gegfin die gesell-

schaftliche Normierung. Die Verweigerungs-

haltung gegen wichtige Wenvorsteilungen
und gesellschaftlich prégende Institutioncn

war und bleibt die adéquate Form dieser Wa-

rengesellschaft entgegenzutreten.
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»Nuklearsanierung sofort<< — die Punks radi-

kalisierten die Verwendung‘der Sprache, in

Clem sie bewuBt reaktion'a're Inhalte dutch

chrspitzung ins Gegenteil verkehrten. Et-

Was was bestenfalls die alternativen Satidker—

nicht jedoch die Bewegung versucht hatte, ob-

WOhl sie lange Jahre denselben halbfaschistoi—

den Abwehrsprfichen der >>Biirger<< ausge—

setzt waren. Ihre Reaktion hatte in politischer
Aufkliirungsarbeit bestanden; ihr Resultat

War haufig: sie hatten intellektuell kompen-

Siert, nicht viel mehr.

>>Netzstrfimpfe und Minirock« —die Punkerin-

"5n trugen das mfinnliche BewuBtsein (gehen
wir angenehmerweise davon aus, nicht mehr

jeden Mannes) auf die StraBe; entlarvten die

Doppelmoral der >Normalos<, die auf der

Strch >Ordnung und Sauberkeit< fordem, im

Schlafzimmer Fetischen nicht abgeneigt sind.

Auch in dieser Frage konnte die alte Bewe-

I0 gung
— nehmen wir die feministische — nur mit

'

Worten angreifen, nur fiber — oft sauerliche —

Moral >>BewuBtsein schaffen<<; eine direkte

Antwort auf bfirgerlich-mannliche Denkkli-

schces fanden erst die Punkerinnen (— und

werdcn darin bis heute haufig von den Femini-

stinncn miBinterpretiert; auch wenn die Netz-

Strfimpfe in umgetretenen Boots anstatt Sték-

kclschuhen stecken.)
>>Hakenkreuz und Anarcho-A« — auch wenn

CS an Wanden inhaltslos bis idiotisch er—

schcint, wenn beide Zeichen scheinbar von

glcichcr Hand gesprfiht eintrfichtig nebenein-

andcr zu finden sind, so ist ihr Auftauchen am

Kérpcr der Punks, in ihrem Kontext, doch

cindcutig und nimmt dem Faschistenzeichen

scinen cindeutigen Symbolcharakter, heftet

ihm zumindest einen neuen Beigeschmack an.

Natfirlich nahm es auf der anderen Seite auch

dcm Anarcho-A seinen eindeutigen Charak—

tcr als Zeichen unserer politischen Bewegung.

ZusammengefaBt 1am sich sagen, daB der

Angriff der Punks auf die >>Norm« direkter

Und mil gréBerem persénlichen Einsatz statt-

findet, daB ihm aber im Gegensatz zur Alter-

nativbcwcgung die politische Strategic fehlt

Und cr deshalb notwendig Jugendsubkultur
blciben muB; die Gegenkultur der Alternati-

Vcn hatte demgegenflber die besseren Uberle—

bcnschancen.
Diese Ausgangssituation zwingt die Punks

def gescllschafflichen Verma’rktung durch

Radikalisierung ihrer Symbolik entgegenzu-
wirken. Aus der zur Modefrisur verkomme-

ncn ursprfinglichen Punkfrisur wurde der

>>Ir0<< und im Moment sieht es ganz danach

aus, als kénnte diese >Hardcore-Frisur< auf—

grund ihrer HaBlichkeit der Vermarktung ei-

“C Grenze aufzeigen. Eine Grenze, die ffir

mcinen Gcschmack teuer erkauft wurde, fin—

det der Irokesenschnitt seine symbolisch-ag-
gressivcn Vorbilder u.a. doch in der Mittel-

hiirste verschiedenster Armeen der letzten

2000 Jahre.

Die Selbstkastrierung der Altemativen

Dahingegen konnte die Alternativbewegnng
auf die Vielfalt ihrer auBeren Erscheinungs-
Weisen auswcichen und sich auf politische In-

haltc bcrufcn, die auch weiterhin quer zu

hprrschcnden Normen, herrschendem Poli-

Ilkverstiindnis stchen. Die Aushb’hlung dieser

Begriffc muBte deshalb erste Aufgabe des Sy-

St.Cms wcrden und dies geschieht unter Mit-

erkung eincs Teils der Alternativbewegung.

L
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A15 préignantes Beispiel soll hier der Begriff
der »Selbstverwaltung« naher untersucht wer-

den: »Selbstverwaltung« im. urspriinglichen-
Sinn hat den Anspruch ein gesellschaftliches
Organisationsmodell zur Bewaltigung der

Realitat and zur egalitaren Beteiligung der
Menschen zu sein; sie steht damit zu jedem
hierarchischen Organisationsmodell in Oppo-
sition. An diesem politischen Inhalt laBt sich

wenig >>drehen<<, am Begriffvollzieht sich seit

einiger Zeit jedoch ein politischer Aneig-
nungsprozeB, der inzwischen fiber die Wie-

derentdeckung der >>Genossenschaft<< bei der
SPD angekommen ist. Unterwegs hat die

>>Selbstverwaltung<< ihre Bedeutung selbstver-
- standlich veriindert, diese Selbstverwaltung,

von der die SPD spricht, 1th sich innerhalb

des Systems durchaus nutzbringend verwen-

den. Urspri‘mglich wurde dieses anarchisti-
siche Organisationsmodell innerhalb der Altr-

ternativbewegung aufgenommen und in Pra-

xis umgesetzt, muBte jedoch in der Griin-

dungsphase griln-alternativer Listen als »Be-

weis« fiir die Basis~Verankerung griiner Par-

teipolitik herhalten und wurde zu einem der

»vier Grundpfeiler<< des ersten Parteipro-
gramms. Die Aushohlung des politischen
Werts geschah parallel zur Rfickintegration
eines Teils der politischen Opposition ins Sy-
stem. DaB fiir die GRUNEN gesellschaftliche
Selbstverwaltung heute nur noch eine Remi-

niszenz an ihre einstige politische Herkunft

ist, braucht wohl kaum noch besonders bewie-

sen zu werden. Interessanter wird es schon,
'schaut man sich die Gradwanderungen der

selbstverwalteten Betriebe an. Zwischen »oh-

ne Chef arbeiten<<, Selbstausbeutung aus aku-

tem Geldmangel und Abhéingigkeiten vomje-
weiligen beruflichen Markt auf dem man sich

behaupten muB, fallt es vielen Projekten zu-

nehmend sclnwerer ihre einstigen gesell—
schaftsverandernden Ziele nicht aus den Au-

gen zu verlieren. Doch bleibt dies solange cine

ernsthafte und wichtige Auseinandersetzung,
solange der Geldbedarf nicht das gesamte
Denken und Handeln bestimmt. Die drohen-

de Wiederanpassung iiber die Finanzen ffihrte

zunéchst zu eigenen (Verteidigungs-)Mecha-
nismen: Im Netzwerkgedanken wurde der

Gedanke, dalB das >Geld in der Szene bleibt<

entwickelt. Dabei war der Aspekt der Direkt-

kredite sowie die Informationsweitergabe an

gleichgesinnte Anffinger den herkommlichen
»Krediten nach Antréigen und Vorstellungs—
geSPréichen<< den eigenen Ideen adéiquater.

Der vollige Ausverkauf der Selbstverwal-

tungsidee — und damit der Verlust der politi—
schen Faszination der Alternativbewegung,
ill-ire Riickintegration ins System — beginnt mit

der Selbstinszenierung der Okobank. Sie

greift den systemimaneten Gehalt des Net-

zwerk-Projekts (die Kreditvergabe nach Vor-

stellungsgesprachen) auf und baut genau die-

sen aus (verlagert den Gespréichsinhalt jedoch
weg von der politischen Wichtigkeit und hin

zu vorhandenen >Sicherheiten<); paBt SiCh

dem Bankwesen der BRD an, orientiert die

Szene aufs »Geldsammeln« und verkauft das

Ganze alsqualitativen Fort'schritt'linker Poli-

tik, als Einbruch in die Okonomie der herr—
schenden Gesellschaft.

Es ist weniger ein Einbruch als ein hofliches

Anklopfen und wenn sich die Begeisterung
der etablierten Banken iiber soviel Realitéits-

sinn der Aussteiger-Wiedereinsteiger-Gene1

ration in C renzen halt, so hat das lediglich den

Grund, duB sie gerne noch mehr >Sicherhei-

ten< hatter].

Was bietet um; die Okobank? Da sind ein-

ma] die Forderkredite, d.h. zinsgfinstige Kre-

dite fiir selbstverwaltete Betriebe. Dann die

interne — genossenschaftliche — Organisation:
jedes Mitglied (ab 100.-DM) hat bei der Jah-

reshauptversammlung der Bank eine Stimme.

Zuletzt die Dezentralbankrc'ite, die regional
die Kreditvergabe mitentscheiden sollen.

F5rderkredite wurden bislang auch vom

Netzwerk schon vergeben, wenn von einem

>Einbruch in die Okonomie< der BRD gespro-

Chen wird, kann es also lediglich um gréBere
Finanzierungsbetréige gehen. DaB dabei die

Grenzen des »organischen Wachstums<< fiber-

schritten werden, daB man nicht mehr ohne

Finanz-Spezialisten (nicht mehr ohne Schufa)
auskommt, wird zum tatsachlichen Inhalt des

Bankalltags werden. Genossenschaftliche
Strukturen gibt es bereits bei den Volks-und

Raiffeisenbanken, auf die die Okobank im

fibrigen angewiesen ist, will sie nicht das Ein-

zahlen und Abheben von Sparguthaben aus-

schlieBlich fiber ihre Zentrale in Frankfurt ab-

wickeln. Die Dezentralbankrc‘ite wird es in der

Anfangsphase der Bank nicht geben konnen,
sie existieren auch mehr auf dem Papier, sind
— wie die TAZ-Inis — das basisdemokratische

Feigenblatt, das Hoffnungen auf eine wirkli-

che Umstrukturierung am Leben erhalt, die

jedoch immer als zweiter(!) Schritt in der Ent-

wicklung eines solchen (von oben her geplan-
ten) Projekts gedacht sind und die nie Wirk-

lichkeit werden, weil die Sachzwéinge zum ei-

gentlichen Aufsichtsrat avancieren.

Warum also hat der Bundesverband der

Volks-und Raiffeisenbanken bei soviel Nor-

malitéit dennoch Vorbehalte gegen das ineue

griine Anhangsel? Es ist beileibe nicht die po-

litische Brisanz oder die >Drohung< keine Ge-

schafte mit Siidafrika machen zu wollen‘ Es ist
—

ganz profan — das wirtschaftliche Risiko: die

Volksbanken miiBten die Okobank stiitzcn,
wiirden ihr Verluste, etwa durch Konlmrse

von selbstverwalteten Betrieben, entstehen.

Gerade weil die Szene finanziell vollig ausge-
trocknet ist, lost auch eine Okobank nichts.

Aus der Sicht der etablierten Banken brachtc

das Akzeptieren der Okobank doch lediglich,
daB man fiir einen Gesamtkreditnehmer mit

wenigen >Sicherheiten< haftet, wéihrend man

Einzelkredite aufgrund dieser >fehlenden Si-

cherheitem bislang ablehnt.
Was bleibt also von der Selbstverwaltungs-

idee? Eventuell der ldealismus einiger Spa-
rer, die auf ihre Zinsen verzichten, weil das

Geld in unterstiitzenswerte Alternativprojek-
te verliehen wird. Eine Art der gegenseitigen
Hlilfe, die allerdings auch ohne Bankgn‘indung
organisiert werden konnte und die iiber das
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Netzwerk bereits iihnlich praktiziert wird. Die

Realitfit der neuen Bank wird jedoch anders

ausschen, gerade in der Anfangsphase mils-

sen Gewinne gemacht werden und dieser

Zwang wird die alternative Philosophie der

Bank ganz schnell in den Hintergrund drin—

gen; cine Philosophie zudem, die den Geld-
charakter an keiner Stelle hinterfragt. (Wire
Proudhons Tauschbankkonzept aus dem letz-

ten Jahrhundert nicht ein >qualitativerer<
Fortschritt der linken Bewegung als die Okob-

ankidee?) Und an dieser (Geld-)Stelle
schlieBt sich der Kreis: haben nicht die GRU-

NEN in Hessen den selbstverwalteten Projek-
ten gerade den Topf staatlicher Gelder in die

Hfinde gedn‘ickt? Sind nicht die GRUNEN

selbst ein politische Bewegung von Leuten,

dIC, mittelstan dsorientiert und ehedem gesell—
schaftlich perspektivlos, gerade in der griinal-
ternativen Karriere ihre persénliche gesell-
schaftliche Zukunft, spri‘ch Anerkennung,

sprich Rfickintegration erkannten? Kfinnte

mcht mit Hilfe der GRUNEN auch das noch

fehlende Geld ffir die Okobankgrfindung zu-

Sammengebracht werden? Ein Staatsfonds fiir

szlbstverwaltete Betriebe vielleicht? SchlieB—

lrch geht’s um die eigene Klientel!

Erstes (unbefriedigendes) Fazit aus alldem:

das hat wenig bis nichts mehr miteiner Alter-

native zum gegenwfirtigen kapitalistischen Sy-

Sl‘em der BRD zu tun. Wir mfissen mit linksra-

drkaler -

Systemkritik von vorne anfangen,
mussen die Vereinnahmungsmechanismen
der Warengesellschaft erl-rennen und ihnen

Vermehrt die politischen Inhalte hinter unse—

rer
Provokationssymbolik entgegensetzen.

Das Vlneder einmal Schwierigste dfirfte jedoch
auch m Zukunft, die Umwandlung der Begrif—
f6

Unddie schleichende Anpassung eines Tells
def ’elgenem Szene sein. Diesem Phéinomen
2“ begegnen setzt klare politische Strategien
voraus, die eigentlich nur in politischen Qmp—
pen entwickelt werden konnen; der einzelne,

der snch mit seiner ganzen Kraft ffir ein ver-

Inemtlich fortschrittliches Projekt einsetzt, er-

fifhrt noch allzu selten Rfickkopplung durch
Cm Kollektiv und muB sich auf sein )Gespi‘m
Vcrlassen, ob dieses Projekt noch anarchisti-

“he Zfige aufweist oder schon nicht mehr.
D16 Anarchobewegung steht — trotz vieler ein-

Zélner und manchen Gruppen — theoretisch
W16 praktisch noch immer am Anfang.
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» Uracher
Brmnerungen andie‘

'

Kommune«

Wanderweg, der am Waldrand entlang von Ura
Gemarkungsnamen hieBt das Gebiet ..Oberer Brfihl“
nannten die Siedlung einfach den ,,Grflnen Weg" —

unter der unzweideutigen Bezeichnung ,,Roter W

Haupthaus mit d

So sah die Raichl

em .Becher-

o ein Vi

e-Kolonie unterh

So prdsentiert sich Karl Raichles Uracher Kolonie heute: Noch immer em
grfines Idyu im Ermstal. Das Hauptgebdude (Links) 10de als Fenenhausbewohnt. Das ,,Bittei-Haus“ (rechts), benannt nach dem Wissenschaftlerund Journalisten Karl Bittel, Liegt auflerhalb des Anwesens und verfdlltzusehends. Eigentlich ein idealer on far eine Gedenkstdtte zur Erinne'rungan ein Kapitél deutsqher Literatur- und Zeitgeschichte. Bilder: Haas

lm Revolutionsjahr 1918 stranden drei Kriegshei'mkehrer am Ufer der Erms
BAD URACH. Hinter Urach, wo das Ta! der
lag vor mehr als ffinfzig Jahren eine Kolonie
Bohemians, di‘e der Kunstschmied Karl Raichle
des Schorrenfelsens war eine schwébische K
Vorbild Monte Verité im Tessin venlvandt, w
berfihmte Zentrum Iebensreform‘erischer BemUhun
ercke verbindet die Zufahrt zur Uracher Kolonie mi

Erms sich mehr und mehr verengt,
von Lebensreformern, Literaten und

gegrflndet hatte. Steil unterhalb
ommune entstanden, dem groBen

erteljahrhundert zuvor das
gen gelegen war. Eine Holz-

Hautnah

Unter dieser Rubrik stellem wir originalle Anikel aus
__

. der bfir erlichen Presse vor Einsendun en erbc-
tdem .,Grunen Weg“, elnem g ( g

..
. tel-1!), die den Anarchismus behandeln bzw. Anar-

Ch naCh seem-“'9 fUhn- M"
choides liebe- und vomrteélsvol! ausschmficken., Freunde und Besucher

im damaligen Urach war sie Vorliegendes Beispiel entstammt dcr Tfibimger Siid-.

,,

westpresse vom 19.8.85. Der Verfasser ist Kurt 0e-
mkel bekannt

Hduschen“
alb des Schorrenfelsens in den 208T Jahren aus: das bis heute kaum verdnderte

sterle, ein Tfibinger Germanistik—Doktorand.

rechts neben der Ermstalbracke. Reproduktionenz Peter Eisen



.Begonnen hat alles im Revolu-
tlonsjahr 1918: Mit den Kriegsheim-

Chrern kommen dreijunge Manner
um fiinfundzwanzig, die nicht in

rach zu Hause sind. Es sind zwei

Sehwaben und ein Berliner, Kriegs-
tmlnehmer alle drei. Am Matrosen-

aRYSland in den Nord- und Ostsee-
hafen sind 510 an vorderster Front

Gteiligt gewesen: Karl Raichle‘

Gregor Gog. in der Weimarer Zcit

VOI‘Sitzender der Internationalen

Bruderschaft der Vagabunden. und
0F Spater durch seinen ,,Stalin-

gram-Roman weltberi‘ilimte. heute
fast vergessene Sclirii'tsteller Theo-

d_0r Plievier. Karl Raichle ist der ein-

Zlge unter ihnen. cler Urach kennt.

Bereits vor dem Kl‘ieg hat or das

Provinzstéidtchen einmal besucht.
Alle drei verstehen sich als Welten-

bummier: Urach ist rm sic lediglich
eme Zwischenstalion. Sie gehéren
ZUm~Strandgut der Demobilisierung
11nd erregen bei ihrem Erscheinen
1n Urach nicht mehr Aufsehen. als
all die anderen ausgemergelten
Rilekkehrer in zersclilissenen Uni-

formen.
Der Mann der Stunde ist in Urach

der Lehrer und USPD-Politiker
Karl Rapp; drei Tage nach der No-

Vemberrevolution wird er zum Er-

sten Vorsitzenden des Uracher Ar-

eiter» und Soldatenrates gewahlt.
Ram) steht auch dem ,.Volksvere1n
fur demokratischen Sozialismusfl“
VOI‘. wird aber. wenige Wochen spa-

tfil‘, bei Parteikampfen aus allen
Amtern verdrangt. Rapp setzt sei-

nen Kampf mit Stimme und‘ Feder

“18 AuBenseiter fort. 1m KI‘CIS' Karl

Rapbs bewegen sich auch Ralchlev

Gog und Plievier in ihren ersten

I‘acher WOChC‘I‘).

Unter biirgerlicher Kontrolle

Die ersten republikanischen Wall-
en in der Stadt im Ermstal, die

Wahlen zur wiirttembergischen
Landesversammlung am 12. Dezem-
ber 1918, gewinnt die liberale Deut-

Sche DemOkratische Partci (DDP)
.napp Vor der SPD, die runde Vier-

21g Prozent der Stimmen auf Sicli
vereinigen kann. Die linkssozialisti-
Sche USPD bringt es in Urach auf

89m prozent — auf doppelt soviel.
“”9 im gesamten Wiirttemberg! Wie

avdemm‘ts, so sind auch in Urach
1e Unabhangigen Sozialisten der

SPD und die Mehrheitssozialisten
de-r alten SPD in heftigem S_tre1t
mIteinander. Die Hauptfrage Jener

WOChen und Monate lautet: Ratede-

mOkratie (heute wiirde man dazu et-
Wa "Basisdemokratie" sagen) Oder

parlfimentarische Demokratie? De-

ath?” fiber diese und andere

treitfi‘agen wird in Urach im Lo-

kalblam dem .,Ermstalboten“ sowie
1m Stédtisehen ,,Christophsaal“. Die

V.91kaildungskurse des Einzel-
.ampfel‘s Karl Rapp werf‘en das ge-

Smetfl Urach nicht aus der Balm; die

{evomtionaren Neuerungen bleiben

UPQI‘SChanEII‘ — gleichsam unter

urgerlicher Kontrolle.

Durch sonnenreine Tage
D10 drei Freunde. Raichle, Gog

und Plievier‘ fuhlen sich nach dem

usammenbrueli Cles Wilhelmini—
Sclien Reichs als Manner der ersten

Unde. Ihre Leitbilder scheinen aul"

8'31“ Crsten Blick ebensowenig g0-

v0 1SChaftsl‘éjhig wie sie selbst: Ahas-
0T etwa. der ruhelos Umherirrende.

Theodor Plievier

der ,,Ewige Jude“ — wohl kaum eine
geislige oder politische Fuhrfigur
f‘L'ir deutschgesinnte Gemuterl Ver-
tréglicher schen die expressmmstl-
schen Kulturenentwurfe. Oder bes—

ser: Was aus der Vorkriegszeit yon
ihnen ubrig geblieben ist. namlicli
jene eigenartige Mischung .3”? reli-

giésem Pathos und ‘sozmlistischer
Gesellschaftskritik. Em Beispiel auf

der von Plievier in Urachuverfafiten
und vertriebenen Broschure ,.Anar-

Chie“: ,.Bruder. Ahaeverusnaturen,
die ihr suchet im Relche der Seele,
die ihr schépfet aue den Tlefen eige-

nen Ichs, die ihr emen Pfad suchet

aus dem Dunkel _zum LlCht, ”aus
Sklaverei mensehlicher. Schwaehe

zur BewuBtheit - und in Stunden
der Ruhe diesen Weg nachzeichnet:

Euch zum Merkstem auf Eurer Stra—

lfiie zum Paradiese Got‘t‘sucher des

dammernden Morgen

n krisenverstérten .Burgem
Ugghs gefiel. was die drel Neuan-

kibmmlinge
— m1t emem Modewort

jener Zeit — ,.auszusagen batten,
man liefi sich in Urach von diesen
,Ahasverusnaturen“ gerne em we»

nig Trost in schweren Zeiten spen-
den. Uber einen Auftrltt von Pile—
viers Freund Raichle 1m Christopl‘i:
saal schreibt der

‘ ”Erms'talbote .

Herr Raichle hat sein Publikurn auf

den Weg zu seinem Ideal. gefuhrt,

einen Weg durch sonnenreme Tage,
vorbei an den Abgmndendes Zwei-
fels, aber auch fiber alle Hindermsse

11123551. die soziale Integration, zu-

‘mindest von Raichle und Plievier,
"

nicht lange auf sich warten.

gfivier, der g‘elernte Maurer, llebt
von Fremdsprachenunterricht,
Raichle, mit dem besseren Ver-
dienst, von Kunstschmiedearbelten.
Es gibt nicht mehr sehr \pele Ura.

Cher, die Karl Raichle peraonlrch ge-
kannt haben, doch alle, die sxcli sei-

ner erinnern, loben diese Schmiede—
arbeiten fiber die MaBen. Ralchle

hatte nie eine Ausbildung als-Kunet-
schmied erhalten, sondern srch dle-

ses Handwerk selber beigebracht.

Zu dieser Zeit, um den Jahres-
wechsel 1918/1919 heiratet Karl

Raichle. Seine Frau bringt jenes
Grundstuck am Oberen Bri‘ihl in die

Ehe mit, auf dem er seine Kolonie
ansiedeln wird. Doch daffir gibt es

vorerst nur vage Plane. Wenig spa-
ter heiratet auch Theodor Plievier.

Fur den Dritten im Bund, fur Gre-

gor Gog, ist der Zeitpunkt gekom-
men, sein‘en Abschied zu nehmen.

Nichts ist bekannt fiber sein Leben
im damaligen Urach. Méglicher-
weise hat er seinen Kriegskamera-
den Raichle und Plievier ihren

plétzlichen Wunsch naeh SeBhaftig-
keit flbelgenommen. er. der in den

zwanziger Jahren als ,,K6nig der Va-
gabunden“ bekannt werden sollte,
der Organisator des Weltkongresses
cler Vagabunden in Stuttgart 1929,

d_er Mitautor des Buchs ,,Vorspiel zu

elner Philosophie der LandstraBe“,
der apéitere Kommunist, den Sergej
Tretjakov 1936 in seinem Buch
,,Men§chen eines Scheiterhaufens“
portréitiert hat. und der am Ende sei-
nes sowjetisehen Exils, im Oktober
1945. im zentralasiatischen Tasch-
kent

.

starb. (Hervorragend' doku-
mentlert und illustriert ist Gogs Le-
ben und Wirken in Klaus Trapp-
manns bei der Buchergilde Guten-
berg erschienenem Buch "LandstraI
Be, Kunden. Vagabunden“.)

Plievier verlé’Bt Urach im Jahr

19211. Vorausgegangen ist die Ent-
zweiung mit Raichle. Dieser Wirf‘t
dem Verfasser der ,,Anarchie“~Bro-
schure ,,geistigen Diebstahl“ vor.

Der Streit zwischen den beiden
wird, zum Erstaunen der Uracher, in
offenen Briefen im ,,Ermstalboten“
ausgetragen. Plievier geht von
Urach in Richtung Berlin.

Aus dem fernen Berlin ist, wenige
Monate zuvor, ein bettelarmer Poet
in Urach angekommen, der die von
Plievier verlassene Stelle an Raich-
les Seite einnehmen, diesen aber. an

Bedeutung fiir Raichle, fibertreffen
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sollte: Johannes Robert Becher,
nach dem Zweiten Weltkrieg Kul-
turminister der DDR. Becher ist ge-
burtiger Miinchner, .entstammt

grofsburgerliehen Verhaltnissen,
aus denen er sich losgerissen hat.
Literariseh gilt er als einer der
Hauptvertreter des spaten Expres-
sionismus, ein Hymniker von hoher
Stillage. Dariiber, wie er ins Ermstal

gekommen sein soll. ist spéter eine
kleine Legende entstanden. Raichle,
so heiBt es, babe in einer Berliner

Abendzeitung eine Anzeige aufge-
geben, er suche ,,gegen Kost und

Verpflegung Unterricht in Litera-
tur“. Becher, so die in dem Ende der

ffinfziger Jahre in der DDR ersehie-
denen Beeher-Bildband enthaltene

Legende, habe sich darauihin auf
den Weg gemacht.

Becher ist schon kurz nach dem

Grfindungsparteitag von 1918 in die
KPD eingetreten, doch er ist noeh
immer ein uberschwenglieher Gott-
sueher. In dem 1921 ersehienenen

Lyrikband ,,Um Gott“ hat Urach be-
reits erste Spuren hinterlassen:
..In sadlichen Duft-Lilften durfte ich
wieder ausruhen / Sit/3 gestiltt / Zum
Fest der Laubhiltten / Auf den Hil-
getn der Kanaan-Traube.“

Becher besingt aueh
Freund Raichle:
,,D1: aber mein Bruder / Du stdfit ein
Schwert durch die Zeit / Fegst Rin-
nen aus und schwingst hoch fiber di'r
/ fiber zerflackerndem Hau-pt cine
Schaufel votl Kot. / Verst'ricktvbist du

seinen

in das Geflecht der Eingeweide' die-
‘

ser Erde. / Nebet-Reiche ’lt‘rld die dun-
stigen Korridore der / Nacltt durch-
kletterz dem Schritz. / Und pflanzt
aufdie Zimten eiyter ererbten Maclit
/Frohtoekend / Deiner Unschuld und
Kithnheit steil glc’inzende Lanze.“ >

Haus und Gaste

In den Jahren 1919 und 1920 er-

richtet Raichle auf dem etwa einen
Hektar groBen Oberen-Bruhl-
Grundstuck in Eigenarbeit frinf Ge-
béude unterschiedlicher Grofie — er

'

ist Bauherr, Bauplaner, Bauleiter
Bauarbeiter und Baugehili‘e in emer

'

Person. Seine Frau und einige Le:
bensreformer, die auf‘dem Vogel‘nol
bei Munsingen anséssig sind und
Raichle wohl als einen der ihren beA

trachten, legen mit Hand an.
.

Das Haupthaus, in das er und ser-

ne Frau einziehen werden, erinnert
an ein schwébisches Forsthaus. der
Giebel besteht ganz. aus Holz. nur

die Wande sind gemauert, obenauf
sitzt ein Walmdach. Die Zimmer des

Daehstocks. seehs an der'Zahl. sind
klein. Hinter dem Haupthaus entste-
hen ein kleines Héusehen. im Stil
der Gartenkolonien, sowie ein Gera-

teschuppen. Reehts und links der
Brfleke stehen zwei Backsteinvillen
in Kleinstforrnat, Backhéiusehen
nicht- unéhnlich. Sie bilden das
Herzstijek der Siedlung.

Im Hausehen reehts von der
Ermsbrl’icke (wenn man von der
HauptstraBe herkommt) wird sich

Johann-es Robert Becher einquartie~
ren — v1e1e seiner literarischen Wer-
ke sollten hier entstehen. Unweit
der Hauptstrafie kommt das winzige
,,gri1ne Haus“ hinz'u. mit einer
Grundl‘lache von wenigen Quadrat-
metern, allerhochstens geraumig ge-
nug, um Vler Mensehen Schlafpléitze
zu bieten. Zwischen den einzelnen
H'aiusern ist noeh genug Flache frei,
um Gemiise anzubauen. Noch im
Jahr 1920 lédt Raichle sich seine er-

sten Géiste em.

J. R. Becher paddelt auf der Erms Bild: Archiv Dr. Eberling

lm Jahr 1920 treffen die'ersten Geste ln Karl Raichles Uracher Kolonle am
.,Grt‘men Weg“ ein. Die meisten von ihnen haben aus lnseraten, die in Mt‘mchen,
Berlin, Hamburg und Essen aufgegeben worden waren, von der Existenz der
Sledlung im Ermstal erfahren. Bald schon platzen die R'alumllchkelten fast aus
allen Nahten, an den Wochenenden kommen zu den Dauersiedlern so viele
Kurzbesucher hlnzu, daB die Zahl der Anwesenden auf etwa lilnfzig steigt und
filr die zusatzlichen Besucher Matratzenlager eingerlchtet werden mfissen. FUr
viele ist Urach die Wiederbelebung des Ascona-Experiments. Sie erhoffen sich
den Aufbau elner Lebens-l Wohn-, Sledlungs- und Arbeitsgemeinschaft— Begrif-fe, bei denen das spatere BIut-un

schwingt. Ein elnheitliches Konze
d-Boden-Geraune der Nazis noch nlcht mit-
pt hat nlemand. Karl Raichle sleht zwar als

Organisalor im Mittelpunkt des Geschehens, ein Guru aber kann und will er nichtseln.

Im Ermstal herrscht ein wohltu-
endes kulturelles Chaos. Es kom-
men: Anhéinger der Freikorperkul-
tur, Vagabunden, Arbeitersportler,
wohlhabende Pensionz'ire. Intellek-
tuelle, Kunstler und solche, die nur
mal reinschauen wollen. Gusto Gra-
ser zum Beispiel, der bereits einige
Erfahrung mit dieser Art des Zu-
sammenlebens hat, Anhénger des
Tao und langjéhriger Freund Her-
mann- Hesses. Gustav Nagel, ein
Theosoph in weiBer Tunika, Apolo-
get der ,.freien libe“, Vorkéimpfer ei»
ner Rechtschreibreform, auch er mit

Ascona-Erfahrung. Es kommen die
Anhanger Rudolf Steiners, Mitglie—
der der erst zehn Jahre ‘alten An-
throposophischen Gesellsehaft, die
mit einer Spiritualisierung des Den-
kens den naturwissenschaftliehen
Materialismus zu L‘iberwinden
hoffen.

Der wiedergeborene Heiland
Auch einer der bedeutendsten

,,Inflationspropheten“, wie man da-
mals in Urach und anderswo gerne
zu solchen Leuten sagte, erscheint
in Raichles Kolonie: Louis Haeusser
aus dem schwébisehen Bonnig-
heim, der sich als ,.wiedergeborenen
Heiland“ feiern 1513i. Spéter wird er

jahrelang als Wanderprediger durch
Deutsehland ziehen, einen seiner
gréBten Redeerfolge im Saal des
Weimarer Bauhauses haben und im
Jahr 1925, nach Eberts Tod. fiir die
Wahl zum Reichsprésidenten kandi-
dieren, bei der er immerhin 100000
Stimmen erhélt. Mit anderen Intel-
lektuellen aus Stuttgart kommt
Erich Schairer Zu Besuchhder 1919
die ,,Stuttgarter Sonntagszeitung“
gegrundet hat und als einer der er-

sten in Deutschland die junge So-

wjetliteratur verlegt. Aus Hechin-
gen kommt der Landarzt Dr. Fried-
‘rich Wolf. der in Worpswede seine
ersten Kommune-Erfahrungen ge-macht hat. Er ist einigen alten Ura-
ehern als friihmorgendlicher Jogger
1n Erinnerung geblieben.

1924 reist der neugierige Erich
Muhsam mit seiner Frau Zensl nach

Urach, gerade erst aus der Festungs—
haft entlassen, zu der er als. Mitbe-

grander der Mi’mchner vRéterepu-
blik verurteilt worden ist. Muhsam
hat 'im Jahr 1905 eine bitterbose
Brosehiire fiber As'cona veroffent—
lieht und deren Kommunarden als
,,ethische Wegelagerer mit einem
theosophischen Sparren“ be—

sehimpft‘ Vielleieht ist ihm die Ura-
cher Luft ebenfalls ,,zu individuali-
stisch“, aber darfiber léiBt sich nur

mutmaBen, gesehrieben hat Muh-
sam uber Raichles Kolonie nichts.

Ein elnig Vegetariervolk
Das einende Prinzip, bei aller

Vielféltigkeit der Geister, ist, wie in
Ascona, der Vegetarismus. Da die
Versorgung nach 1920 noch immer
sehr schlecht ist. baut Karl Raichle
das Notigste hinter seinem Haus'an.
Was dort wéehst, muB fur alle rei-
chen. Als Hauptmahlzeit wird den
Uracher Vegetariem fiber Jahre ein
schlichter Eintopf aus Kartoffeln
und grunen Bohnen aufgetischt.
Von den Nicht-Vegetariern sollen
einige mit dem Vertreter des Geset-
zes, dem Landjéger, Schwierigkei-
ten bekommen haben, und zwar we—

gen ,,Schwarzfischens“ in der forel-
lenreichen Erms. Ihren Durst 16-
schen Raichles Géste mit Tee, der in
Kannen zur Kfihlung in den FluJ'S

gehéngt wird.

Johannes R. Becher scheint das
bunte Treiben nicht gefallen zu ha-
ben. In seinem spateren sowjeti-
schen Exil hat er niedergeschrieben,
was er von seinen Mitbewohnern
hielt, in seinem Versepos ,,Urach
oder Der Wanderer aus Schwaben“:
Es kam, um ihre Seele zu erlaben, /

Die reiche Witwe, und ein Bankgut-
haben / Erlaubte ihr solch einen See-

lenschmaus, / Die Witwe zog zu Rat
den Astrologen. / Unet wieder andere
ndhrten sich von Drogen/ Und wan-

delten schlaft'runken um das Haus.



E§ kamen welche, die nur barfufl
gmgen / _Und die sich Krc'inze in die

t afITe hingen, / Und andere erklc'ir-
€71. Jedes Kleid / Ist wie du'rchtrdnkt

Eon unheilvollen Stoffen. / Komplex-

eluden Lagen Seelen offen / Un'd of-
fe’L-‘Mrten sich ihr Seelenleid.

Esbkqm der ,,Ubermensch“, der horn-

8. Tillie, / Er schlarfte seinen Krau-

teitee und stillte / Den Appetit mit

Chaehteln Praiinés. / Er schwc‘irmte

dabeifiir den Urgermanen, / Vereh'r-
t9 Widukind als seinen Ahnen / Und

klagte stdndig iiber Magenweh.
VOm VOgelhofher kamen sie in Scha-

Ten, / Die dort als Siedler .,neue Men-

Selle-n“ waren.'/ Es fand als Gust sich

€171 das Phc'inomen. / Man fame fest
szch an den Handgelenken. / Indes

der Geist sich umtat in den Sch'rc‘in-

ken I Und Sich alsdann entfernte, un-

geseh’n.

.Wie stark Becher selbst versucht,
emen Wendel herbeizufiihren, Eeht
aus seinen im Vergleich zu friihen

exDressionistischen Spracheruptio-
nen eher heimelig gewordenen Ver-

sen der Exilzeit nicht hervor. Als

handelnde Kraft erscheint allein der

"Wanderer aus Schwaben“, wie Be-

cher seinen Freund Raichle gerne
nannte:

Und es erwacht der ,,Wanderer aus

IS'chwgben“: / ,,Die Gdste, die wir

[bier
1m Hause haben — / Ist div die

arrenwirtschaft nicht zu dumm?“ /

Das Gdstebuch lag vor ihm aufge-
schlagen. / ,,Was hat sich da nicht

alles eingetragen? / Gesindel ist’s

Wild ein Panoptikum!

i3! das ein Haus, ein deutsches Haus,
”’1 frage?“ / Er sprach wie einst:

YiDaS ist .die Niederlage! / Und dieses

Hans,
dies Narrenheim wc‘ir mein? /

ab lung genug geschwiegen. ,mei-

7199706959712 / Nun gilt’s, das Tollhaus

mundlich auszufegen, / MeinHaus

soil Sauber und soil — menschlich
88171.!“

h..Em. bchhen mehr fiber das Ver-

ialtms Becher-Raichle erfahrt, wer

n den} nach Bechers Tod von Bodo

hSC 1m DDR-Verlag ,,Aufbau“ be-

SOrgten Bildband nachliest. Bei aller

erlsehatzung ffir den ,,Weltverbes-
Serer 1m Kleinen“ (wie Raichle hier

geenannt wird) scheint Becher vor al-

s‘m die ki’mstlerischen Versuche

Elmes Freundes keineswegs ernst—

ELInOmmen zu haben. Eine Reihe
e bstverfertigter Karikaturen mit

tifsserWIsserisch-spottentden
‘Unter—

9111 War s‘eine Antwort auf einen

Oman aus der Feder Raichles.

Die kommunistische Familie

Wie Raichle indessen seine un—

liebsam gewordenen Gaste losge-
worden ist, 'wird in Bechers Vers—

epos nicht erwahnt. Der Dichter, der

eine Dekade lang fast jedes Jahr
einige Monate in Urach verbringt,
hat an dem Wendel, der sich nun

vollzieht, grofien Anteil. Der in den

spaten siebziger Jahren verstorbene

Gustav Thumm', seit 1924 Uracher

KPD—Stadtrazt und einer der weni-

gen Biirger der Stadt, die zur Sied-

. lung Raichle freundschaftliche Kon—

takte pflegen. hat in den fiinfziger
Jahren berichtet, zwischen 1925 und

1930 sei die gesamte kommunisti-

sche Reichstagsfraktion aus Berlin

in Urach zu Besuch gewesen. Der

neue Uracher Kreis ist im grofien
und ganzen Bechers weiterer Freun-

des- und Bekanntenkreis. Mil. die-

sem Wandel ist das Ende der lebens-

reformerischen Bestrebungen ge-

kommen. Aus der einstigen Kom—

mune ist ein kommunistisches Fe-

rienheim geworden. Karl Raichle

tritt der KPD nicht bei, steht ihr zu

dieser Zeit aber nahe.

Zum engen, familiar gewordenen
Kreis gehéren neben Becher der

Wissenschaftler und Journalist Karl

Bittel, der mit Frau und Kindem das

Hauschen links der Brflcke fiber die

Erms bewohnt, sowie der 1927 nach

Stuttgart fibergesiedelte 'Arzt und

Dramatiker Friedrich Wolf (”Cyan-

kali“ und ,,Pr0fessor Mamlock“).

Auch Erich Weinert, der Kabarettist

und Agitpropdichter und spétere

Mitarbeiter des ,,Nationalkomitees
Freies Deutschland“ (aus dem die

erste Ffihrungsriege der DDR her-

vorgegangen ist) besucht Raichles

Siedlung. Ebenso Werner Daniel

Hirsch, Chefredakteur der Wiener
,,Roten Fahne“ um 1925, zu Begmn

der dreiBiger Jahre Sekretér Thal-

manns, 1937 nach Moskau berufen

und, vermutlich, erschossen.

Ums nackte Leben

Sicher ist auch die Anwesenheit

von Alexander Abusch, Ernst Glae—

ser und Kurt Klaber. Abuseh, ken-i-
munistischer Redakteur in Berlin,

ist nach dem Zweiten Weltkrie‘g zu-

sammen mit'Becher fiihrender Kul-

turpolitiker der DDR geworden: er

starb in diesem Jahr. Glaeser, der

gerade in seiner Uracher Zeit mit

seinem Roman ,,Jahrgang 1902“ ails
erst SechsundzwanzigJahriger em

erfolgreiches Debfit ablegt, w1rd am

Beeher-Hduschen
‘

i

i
.,

Unsere Aufnahmezeigt einen Tell der Uracher Kommunarden var

-Siedlung”. Johannes R. Becher
einem Gebc’z‘ude der ,,Raichle . .

(zweiter von links) steht neben Elisabeth und Karl Razchle. M”

ller Gregor Gog (ganz rechts).
auf dem Bild ist auch der Schriftste _

, Foto: Privatarchzv Dr. Eberling

Beginn des Kriegs zum Schrecken

einstiger Genossen zu den Nazis

iiberlaufen. Kurt Klaber ist heute

nur einem eingeweihten Publikum

als damaliger Leiter der Bochumer

Arbeiterhochschule bekannt; viel

bekannter ist sein unter dem Namen

Kurt Held veréffentlichtes .Buch

,.Die rote Zora und ihre Bande“.

Die meisten der genannten und

der zahlreichen ungenannten Ura-

cher Gaste muBten 1933 Oder kurz

danach ins Exil fliehen, um ihr

’nacktes Leben zu retten. Anderen

gelang es nicht, den Nazi-Héschern

zu entgehen.
Uracher Heimatklang

Karl Raichle verliefi Urach schon

im Jahr 1930. Laut Aussage seines

Sohnes Hans Raichle, der in Meers-

burg am Bodensee lebt und das

Kunstschmiedehandwerk seines

Vaters weiterbetreibt, lieB Karl

Raichle sich in Liitzenhardt (zwi-

schen Horb und Freudenstadt) nie-

der, wo ihm die Méglichkeit gege-

ben wurde, in einem leerstehenden

Fabrikgebéude eine Zinnschmiede-

werkstatt einzurichten. 1933 ver-

suchte er, sich mit seiner Familie in

Berlin niederzulassen, kehrte je-
doch schon nach wenigen Monaten

zurfi‘ck und 20g nach Meersburg, wo

er bis zu seinem Tod im Jahr 1964

lebte.

.Eine letzte Geschichte fiber Karl

Raichle, von seinem Sohn fiberlie-

fert: 1936, ein Jahr vor der Weltaus-

stellung in Paris, versucht Goeb-

bels’ Propagandaministerium, den

bekannten Kunsthandwerker dafur

zu gewinnen, im deutschen Pavilion

auszustellen, Raichle lehnt ab. Doch

nach Paris fahrt er —

um seine Pro-

dukte unter eigener'n Namen und

auf eigene Rechnung dennoch aus-

zustellen. .

Das letzte Wort fiber die Uracher

Kolonie soll Johannes R. Becher

haben:

Die Rauhe Alb. Von HO‘hen rings um-

fangen / Und zu den Hdhen wie im

Traumverlangen / Aufbiickend:

Urach Apfelbdume bli‘le. / Und

tief'verneigen sich die Bliltenzweige.
/ Em Holafuhrwerk zieht hoch die

_Uimer Stezge. / Die Burg'ruine - Fels
2m Hiigelgn'in.

1hr kénnt den We'g nach Urach nicht

verfehlen, / Laflt euch vom Hans am

Grflnen Weg erzdhlen / Von einem

Menschlichsein Drum Icehrt dort

em. / Willkommen wink: euch auch

des Wanderers Garten. / Und blickt

empor zu hohen Felsenwarten — / Ge—

lr‘jbnis und Gedenken soil es sein!

Und Urach war— das, was wir selber

waren, / Und kehren welche heim

nach vielen Jahren. / Wohl dem. der

alsdann sagen kann von sich: / .1ch

nahm an meiner Seele keinen Sella--

den!“ / . .. Wir grilflen alle guten Ka-

meraden I / Und Urach war

Urach klang heimatlich.



Frauen und Anarcho-Syndikalismus
Im Zuge des Kapitalismus wurden auch in
Deutschland im Verlauf des 19. Jahrhunderts
die Frauen in immer gréBerer Zahl dem indu-E
striellen ProduktionsprozeB unterworfen —

3
erhc’ihten sich die An

zuséitzlich zu den Mannern und z.T. in Kon-
kurrenz zu ihnen, oft von den Unternehmern,als >>industrielle Reservearmee<< gegen die
rnéinnlichen Kollegen ausgespielt. Brachte
dies bereits cine starke Doppelbelastung fiirdie Frauen mit sich, die in der Regel weiterhin
allein fiir die Haus- und Familienarbeit unddie Erziehung der Kinder zu sorgen hatten, so

forderungen im Umkreis

beiterbewegung und der
Frauenbewegung: Die relaiv wenigen Arbei—
terinnen, die sich in den Gewerkschaften und
in der SPD, Spiter auch in der FAUD oder in

der organisierten Ar

der KPD usw. organisierten, hatten nun noch
mehr Belastungen zu tragen. So waren es

nicht nur wenige, sondern meist auch nur be-
stimmte Frauen, die aktiv in den Arbeiteror-
ganisationen und in der Frauenbewegung in

Erscheinung traten. -

Bald nach Grflndung der FAUD wurde im

ganzen Reichsgebiet die Frage nach anarcho-

syndikalistischen Frauenorganisationen auf—

geworfen. Ahnlich wie in der Jugendfrage
standen sich zwei gegenséitzliche Positionen

gegenfiber: Hier die bloBe )Eingliederung<
der Frauen in die fiberwiegend mannlichen
FAUD-Verbé'mde — dort die weibliche Forde-

rung nach autonomen >>Frauenbiinden<<.
Auch diese Frage konzentrierte sich in der
rheinischen Region — neben Westfalen, Sach-

sen und Berlin. Der Streit um die weibliche

Organisierung war jedoch nach von anderen

Umstanden geprégt als von der bloBen Man-

ner—Frauen~0pposition. Je nach Industriere-

gion waren es verschiedene Schichten proleta—
rischer Frauen, die organisiert werden sollten

oder selbst die Initiative ergriffen. So war z.B

in der niederrheinischen Textilindustric mit

dem Zentrum Krefeld (der Stadt von »Samf
und Seide«) eine hohe Zahl typischer weibli-

cher Industrieberufe und ~téitigkeiten vertre-

ten, wie die Band-, Gummi-und Seidenwebe—

rinnen, die .sehr friih stark syndikalistisch or-

ganisiert waren und am lingsten zu den

kampfffihigen Verbéinden der FAUD zéihlten.

In diesen Betrieben waren die Manner oft

weit in der Minderzahl. Umgekehrt war ctwa

Dusseldorf in hohem Grad von >ménnlichem
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éndustriezweigen bestimmt, u.a. Metall-,

£3?qu Bauindustrie. Die in den 20er Jah—

Stelltn usseldorf rapide aunehmenden Ange-

bescheflfberufe,
in denen uberwregend Frauen

nicht
a tlgi worden smd, smd unseres Wissens

kali {ZUF nennenswerten l3asrs anarcho-syndr—

I

5 ISCher Frauenmmativen geworden. (. . .)
I} Solchen Stadten stellte sich die Frage, wie
"3 proletarischen Hausfrauen, Dienstméid—

Chen 11-5. sich organisieren sollten. Diese be-

rufSSPczifische Besonderheit unterstiitzte vor-

1aIldenc feministische Positionen, die eine ge-

SOndertc Frauenorganisation forderten.

.Die Idcen des proletarischen Feminismus,
dlc unter rheinischen Anarchosyndikalistin-
nen Wirksam waren, stfitzten sich zum einen

auf die alltaglichen Erfahrungen, die diese

”we“ mit dem »kapitalistischen System«
”"d mit den Mannern in Beruf und Familie

maChten. Zum anderen waren sie von ent—

SprChCnden Ideen der bedeutenden Anarchi—

SEm Emma Goldman beeinfluBt, deren Auf—

SatZC 11.8. in der >>Sch6pfung<< veroffentlicht

“infideli- Weitere anarchistische und friihso-

Zlalistischc Einfli‘rsse, die neben dem gemein—
same“ Kampf mit den Mannern die seperate

E”.12‘IIZiP61tion der Frau betonten, waren etwa

Erich Mfihsam, Francisco Ferreroder Charles

Foufier, der »die Befreiung der Frau« zum

”Gradmesser der Befreiung der Gesellschaft<<

efkliirt hattc.

Daneben wurden Positionen der bfirgerli-
Chen und der sozialdemokratischen Frauen-

beWCEUng diskutiert — wiederholt wurde z.B.

Helene Stocker und Ellen Key zitiert und die

»Sclléflfung« brachte des ofteren Artikel der

USPD'l’xul3enseiterin Lilly Braun. Uber-

haum war die »Schdpfung« im Zusammen-

“Mg mit dcr Frauenfrage fur die Frauen von

ahnlichcr Bcdcutung wie fur die Siedler: Die—

SC »crstc anarcho-syndikalistische Tageszei-

“Inga die ab 1. Juli 1921 in Dusseldorf er-

schl‘m Und nach einem Jahr bis Anfang Sep-
Iember 1923 als Wochenzeitung Bestand hat-

ter Che sie mangels Verbreitung eingestellt
Worden muBtc, war in starkem MaB das Organ

d.” anarchistischen Opoosition gegen die Ber-

llncr Geschéiftskommission. Hier erschienen

Stwa Zur JUgend-, Siedlungs- und Frauenfrage
1mmcr wicdcr solchc Stellungnahmen, die im

"Syndikalist“ nicht abgedruckt wurden.

‘Dubllkalhnoorgan

1 preisgiinstige Frauen—

amtl -

yiung ”ism: “mun: lmal. aeruu'v"r_.”$‘:ufll_%ma an Dmuunil
. .

Die anarcho-syndikalistischen Frauen fan—

den in der — mannlichen — Redaktion der

>>Sch6pfwig<< hfiufig die Bereitschaft, ilire
Standpunkte zu veréffentlichen, ehe sie SlCh

1924 eine Frauenbeilage im ”Syndikalist‘“ er—

kfimpften. Diese trug den Titel »Der Frauen-

bund« und bestand bis 1933.

Die »Schépfung« hatte eine eigene Frauen-

seite — die allerdings bezeichnenderweise dem

Feuilleton der Wochenendausgabe zugeord—

net war. Neben Emma Goldman veréffent-

lichten hier die deutschen Anarchosyndikali-
~

stinnen Milly Wittkop—Rocker, Hertha Bar—

wich u.a. Uber den Redakteur und ehemali-

gen Bauarbeiter Fritz Késter bestanden enge
Verbindungen zu der Dresdener Frauenzei-

tung »Die schajfende Frau<<, die dort von K6-

sters Frau herausgegeben wurde. AuBer zahl—

reichen Artikeln von Aimée Késter erschie-

nen in der >>Sch6pfung<< u.a. auch Frauenge-

dichte sowie Néh— and Strickmodelle fiir

und Kinderkleider, die

der »sozialistischen Frauen- und Modezei-

tung« entnommen waren, wie sich die »Schaf-

fende Frau<< nannte.

Die Diisseldorfer Reichsfrauenkonferenz

Die Idee selbsttatiger Frauenbiinde schien zu—

nachst Erfolg zu haben. In vielen Stfidten ent-

standen 1920/21 syndikalistische Frauenbfin-

de, die sich zwar nicht auf groBe Mitglieder-

zahlen, aber auf starkes ortliches Engagement

einzelner Frauen stiitzen konnten.

Im Jahre 1921 — noch bestimmten Optimis-

mus und organisatorische Ausdifferenzierung

die junge anarcho—syndikalistische Bewegung
— fand am 15. Oktober in Dusseldorf (he »1.

Reichskonferenz der syndikalistischen Frau-

enbiinde<< statt, unmittelbar vor dem 13. Kon-

greB der FAUD. Aus der rheinisch-bergi-

schen Region waren auf dieser Konferenz fol-

gende Ortsgruppen vertreten: Dusseldorf,
Mfilheim/Ruhr, Friemersheim, Duisburg,

Wiesdorf, Essen, Krefeld, Bochum. Die rhei-
'

nischen Gruppen waren fiberproportional

vertreten, denn »eine ganze Reihe von Frau-

enbi’lnden in Nord- und Suddeutschland

konnten der hohen Kosten wegen Vertrete-

rinnen nicht sendem. AuBer den genannten

bct 3mm flrbcttcr-nlinu (annltkaliiten) Mdnlanh-mmfuku.

Duh ow -— mm.
n in

un {haul I20.— Mark.

Gruppen waren Frauen aus Berlin, Stettin,

Erfurt und Schweinfim vertreten. DaB hier

keine Frauen aus Elberfeld und den westféili—

schen Stadten auftraten, die keine soweite

Anreise hatten, kénnte bedeuten, daB es hier

(noch) keine Frauenbiinde gab. Aus Elber-

feld ist wfihrend der ganzen anarcho-syndika-
listischen Zeit nichts entsprechendes bekannt

- die Frauenbfinde in Diilken , Hérde, Menge—

'de, Wattenscheid, Bergkamen, Husen, Wit-

ten und Diilken wurden erst 1923/1924 ge-

griindet.‘ Uber die reichsWeite Mitgliederzahl
wurde auf dieser Konferenz angegeben, daB

sie »augenblicklich auf 1000 stehen diirfte<<.2

Die Essener Vertreterin muB hier geson-

dert erwiihnt werden: Es handelte sich um die

Weberin Traudchen Berendonk, die nach ih-

rer Heirat mit dem Sfichtelner Arbeiter Jo-

hann Caspars als Traudchen Caspars zur fiih-

renden anarchosyndikalistischen Gewerk—

schafterin und Feministin der Region wurde.

Aus den einzelnen rheinischen Gruppen
wurden folgende Aktivitéten der Frauenbiin-

de berichtet: Engagement fur die »Freie Schu—

le«, Kindergruppen, Mirchenvorstellungen
und Spiele fur Kinder, gegenseitige Hilfe bei

Krankheit, Sexualaufklfirung und die Diskus-

sion fiber den Gebarstreik als weibliche

Kampfform gegen das Elend in der proletri-
schen Familie und, um dem System kein »Ka—

nonenfuttem fiir den nachsten Krieg zu lie—

fern.

»Die Genossin berichtet, daB die Gruppe Wies-

dorf zur Hauptsache die gegenseitige Hilfe bei

Krankheiten, Geburt- und Wochenpflege zur

Durchfiihrung zu bringen versucht. In diesen Fallen

fibemehmen die Mitglieder des Blindes die Serge fur

den Haushalt bzw. die Kinder. Die Genossin appel-
liert an alle Frauen, in diesem Sinne durch praktische
Tat mit Liebe und Geduld die Sympathie der‘Arbei-

terfrauen zu erobern.«J

Nur zwei Wochen nach der Konferenz, am

28.10.1921 wird von einer Veranslaltung des

Syndikalistischen Frauenbundes Wiesdorf be- .

richtet, die das Thema hatte: »Der Gebar-

streik als Kulturhebel<<“, die Gruppe Frie-

mersheim folgte mit demselben Thema am

4.11.1921.5 »

Maiaufrufder »Schépfung« van 1923

Titanus = Heinrich Drewes

‘luifitflflfll [fir thinning: 9mm: m— mm. -— 6611““th all Bering: “Meant

Cd: ‘5th :. emmrdfl. — tel. “499. - ‘Bvflfifl II. mn. Wfidflfiufl u... .—

911:5." 5.30m. 1h gu.lunuaulm:¢aogw—mm
rah-WW

M”— " '

Mew-rt. m 26. mm 1923 \
2. Sabra"!

’
h

-

_,

_ ..w

..
. n __V

_”_

_

> I
.

””‘”"'“‘”‘ IIIIIQ 0.11 0(211 C11 was, 1

”was fig, ,
1

._.————-—-— ncxiiillannt. -————--——--I t
ooeoooeoeooo”actooaooooaeeeeeeeoeoe



Die Diisseldorfer Delegierte Henriette

W6rndl berichtete auf der Reichskonferenz
von .groBen Schwierigkeiten des ortlichen
Frauenbundes und ,,beklagte sich besonders

dariiber, daB sie von der Arbeiterborse keine

genfigende Unterstiitzung erhalten.«6 Die

Frauenkonferenz beschloB eine Resolution an

den 13..KongreB der FAUD, die zeigt, wie zu

diesem Zeitpunkt von den Frauen das- Ver-

hiiltnis zwischen syndikalistischer Gewerk-
V

schaft und Frauenbiinden bestimmt wurde.

Unbestritten war von seiten der anarcho-syn-
dikalistischen Frauen, (133 »die gewerblich ta-

tigen Frauen undMadchem . .. fiir die syndi-
kalistischen Organisationen gewonnen wer-

den miissen, damit sie durch die Mitarbeit in-
nerhalb der Gewerkschaften zu Klassenkam-

pferinnen und Sozialistinnen sich heranbilden
k6nnen.« Die Resolution féihrt fort:

>>Aber auch die Frauen und Tochter der Syndikali-
sten, die nicht als Lohnarbeiterinnen tatig sind, miis-
sen fiir die Ideenwelt des Syndikalismus gewonnen
werden. Der 13. KongreB verpflichtet deshalb alle
Genossen erneut, in allen Orten syndikalistische
Frauenbfinde ins Leben zu rufen.«

Wie sehr hierin schon der Keim der reigentli- .

chem, separaten Frauenorganisation lag,
zeigt folgender Zusatz, der von der Mitarbeit
auch der Gewerkschafterinnen in den Frauen-
biinden ausging:
»Weibliche Mitglieder der Gewerkschaften der
F_AUD spllen ohne besondere Beitragsleistung indie Frauenbfinde eingereiht werden, wahrend ge-werbltch nicht tiitige Frauen und Madchen einen
Monatsmindestbeitrag von 1.-Mk. zahlen sollen<<.

Eine eigene Frauenzeit
frfiht<< abgelehnt, jedloc
faderation der Frauenbiinde gegn’indet. Der
Vertreter der Berliner Geschaftskommission,Hans kaler, ffihrte auf dieser Konferenz
aus:

ung wurde als »ver-

h wurde eine Reichs-

»Wie verschieden Mann und Frau geartet sind und
wie schwer sich die beiden Geschlechter aus diesem
Grunde verstehen konnen. Man konne infolgedes-
sen nie von einer volligen Gleichheit reden und auch
nie von einer Frau genau dieselbcn Leistungen des
Mannes verlangen. Schon durch die Mutterschaft
werden die stiirksten Krafte der Frau absorbiert. Die
biirgerliche Frauenbewegung hat versagt, weil sie
sich einerseits in der Forderung nach dem freien
Wahlrecht erschopfte. . .-, andercrseits aber die Frau-
en zu Mannertypen machte. Eine richtige Frauenbe-
wegung muB der besonderen Veranlagung der Frau
Rechnung tragen.«

Nach dieser Belehrung erklarte Winkler es

zur >>Hauptaufgabe der Frau«, »den Mannern
klar zu machen, daB die Hausarbeit bzw. Er-

ziehungsarbeit der Frau als Mutter gleichwer-
tig zu erachten ist wie die Erwerbstfitigkeit des
Mannes.« Immerhin gab er im Namen der Ge-
schaftskommission >griines Licht<, als er be-
tonte:

»Das verschiedentlich zutagetretende Bcstreben,
die Frauenbfinde abzuschaffen, wird abgelchnt, Die
Idee, die nicht berufstétigen Frauen in die Berufs-
verb’a‘nde aufzunehmen, ist undurchfiihrbar, auBer-
dem konnen die besonderen lnteressen der Frau nur

durch Frauenbfinde selbst vertreten werden,“7

Entsprechende Auffassungen sowie die Resolution
der Frauenkdnferenz setzten sich am 13. FAUD-
KongreB durch. Fiirs Erste schien die Frauenauto-
nomie den Sieg davonzutragen.‘

Sind Frauenbl'inde notwendig?
In den folgenden Jahren entbrannte eine hef-

tige Auseinandersetzung um die Frauenbiin-
de (SFB), in deren Verlauf viele anarcho-syn—
dikalistische Manner Standpunkte der Ver-

achtung und der angstlichen Abwehr gegen-
fiber den Frauen formulierten, auf der Seite
der Frauen der antipatriarchalische und femi-
nistische Gedanke gegeniiber den bisherigen
Aufgaben des SFB an Bedeutunggewann.

Zunéchst zu den Aufgaben. Sie wurden von

Milly Wittkop-Rocker nach der Dijsseldorfer
Konferenz in einer Broschiire zusammenge-

FA UD-Uelegarion be: den hallfindischen Syndikali-
sten

Milly Wittkop-Rocker (8. v.1‘) aLs einzige Frau

faBt, die den Titel trug: >>Was will der Syndi-
kalistische Frauenbund?« Eingangs war dort
der Kampf im Erziehungswesen betont wor-

den, mit dem anarcho-syndikalistischen Kern-

gedanken, >>ieden Versuch zu unterstfitzen,
dem Staat und der Kirche das Monopol def

Erziehung zu entreiBen.« Sodann wurdc auCh
hier vor allem die gemeinsame Lage mit den

proletarischen Mannem hervorgehoben und
die Frau zunéchst als >>Lebensgeféihrtim Mit-
kampferin und Gesinnungsgenossin<< dCS
Mannes gesehen. Bis zur Definition dcr Frau
als >>wirksamer Stfitze<< des Streiks der Man—
ner klang alles wie ehedem bei der Sozialdc-
mokratie. Eine weiblich anarcho-syndikalisti-
sche Variante war jedoch bereits, was fiber diC
Rolle der Frau als »Konsumentin mit dcr Waf-
fe des Boykotts« ausgeffihrt wurde:

>>Der Streik erweist sich ohnedies mehr und mehr als
em ungeniigendes Mittel, das durch andere Mittcl
ergfinzt werden muB, um auch fernerhin als \virk'
samste Waffe der Arbeiter bestehen zu kénncn. und
die ganze wirtschaftliche Entwicklung unserer Zcit
drangt mit aller Macht auf eine Verbindung dcs PrO‘
duzenten und Konsumenten bin, in der die Frau einc
groBe Rolle zu spielen berufen ist. . . Die gegenwéirti-
ge Situation fordert ganz andere Methoden im prak—
tischen Tageskampf und der Kampf gegen dic uncr-

traglichen Wucherpreise dfirfte wohl in Zukunfl ci-
ne gréiBere Rolle spielen als die fortwéihrendc Erho-

hung der Lohne, die gewohnlich schon am nachstcn

Tag durch neue Preiserhéhung wieder illusorisch
wird.«

Es ist nichts dariiber bekannt, ob die Kampf-
form des Konsumboykotts, die in der RegCI
noch schwerer zu organisieren ist als dcr bc-

triebliche oder iiberbetriebliche Streik, im

Umkreis der rheinisch—bergischen Anarcho—

syndikalisten praktiziert worden is‘t. Bci dcn

wenigen Frauen, die hier organisiert waren,

durfte dies auszuschlieBen sein. Frau Rocker

setzt sich dann mit den Mannem (und Frauen)
auseinander, die resigniert éiuBerten:



”1“» Wm die Frau bloB denken wfirde! ich bin
def Meinung, daB die Frau zu vieldenkt . . . Aber ihr

ganzcs Denken dreht sich fortgesetzt um die trivial-
sten Kleinigkeiten, so daB ihr Gehimdavon ver-

braucht und erschdpft wird . . . ich spreche natiirlich
V0“ den Frauen der Arbeiterklasse. Die proletari-
5?h° Hausfrau wird zum Automaten durch Vielsei-

"gkeit —

entspficht der >Degradierung zum Automa-

tcm des Arbeiters durch sogenannte Arbeitsteilung<<

Der SFB fOrderte daher die gleichberechtigte
Anerkennung der Hausfrauentatigkeit und

die >>Arbeitszeitbeschrankung der Frau in der
Haushaltsarbeim. Dies war sowohl gegen den

Staat und die wirtschaftliche Verfassung ge—

richtCt, in der Hausfrauenarbeit z.B. beziig-
lich des Rentenanspruchs nicht anerkannt war

(und ist), als auch gegen die Manner. Der

ScluB des programmatischen Papiers des SFB

enthéilt Vorschlage zu verschiedenen Fraue-

naktivitaten, wie 2.13.:

‘

Einriehtung von Frauenclubs. Hierbei wurde im
‘

cgfinsatz zu den Mannerorganisationen auch erst-

"“115 darauf hingewiesen, daB sie >>angenehm und
geschmackvoll eingcrichtet<< sein sollten, »wo die

Gcnossinnen sich jederzeit treffen kénnen, um zu le-

SCl'l Oder um sich fiber wichtige Fragen auszuspre-
Chen - und wohin sic auch n6tigenfalls ihre Kinder

milbringen [(61111an
.

‘

Bestrcbungcn gegenseitiger Hiife im Krankheits-

alle
_

GWPPCH zur F6rderung ki‘instlerischer Interes-

Sen

‘

Einrichtung von tendenziell gemeinsamen Haus-

mhc“ im »Einkiichenhaus«."

Neben solchen weiblichen Betatigungsfel-
dem wurde von anarcho-syndikalistischen

Fallen in den Jahren 1921-23 auch immer

‘VlCder 6ffentlich auf den Kampf gegen den

an“ als solchen orientiert. So schrieb eine

rau in der >>Sch6pfung<<, unmittelbar, nach-

dcm sie die Forderung nach einem absoluten

Gbarstreik erhoben hatte Q>Gebart vorerst

kCinC Kinder!«);
”19h habc nicht Zcit, noch fiir meinen Mann auch

f‘OCh Anspriichc, dic tiiglichen hausliehen Pflichten
‘5“ Crfiillen.«

Kym“ Ron’nke und ihre Kinder

(”x M

mm Anion bezeichnete sie I918
'

14nd
'“Iler’ Erzieherin, Metallarbeiterm

V

"1 Verschicdenen anderen Berufen.

19?;11’5’ befand sich im Krieg.
"'“rde cr van den Nazis erschlagen.

Und sie fordert die Normalisierung von ge-

trennt lebenden Geschlechterbezrehungen:

»Ich liebte meinen Mann genau wie jetzt, wenn ich

mit ihm getrennt lebte. Ich wiirde alles tun, wenn er

meiner bedfirfte. Er kénnte sich herallch gern auch

eine neue Ehe grfinden, ich wfinsche ihm das Beste,
nur— frei! Meine sichere Zuversicht ist, daB das Waib

der Zukunft vom Mann gerrennt Ieben wzrd.«"

In einer Antwort darauf sail eine andere

»Kampfgenossin« in der Ehe em »Zusammen-p
ketten der Geschlechtem ~ dies war unter den

Anarchosyndikalisten verbreitetes gedan-
kengut Emma Goldmans und Ench Muhsams

— und fuhr fort:

’ "

ner weni stens Achtung vor jedem

2:11:31: l{ginMgzeili der Fraughatten. Aberjene Manner
sind trotzdem sie ein knallrotes Parteibuch in der

Tasdhe Hagen, nichts anderes als Ausbeuter and
Sklavenhalier. Sie achten nicht die Eigenart, die

'

Voliendung ringenden Seele der Frau . . .

1-5:: Exam Manner, die ihr Sozialisten sein. wolit,

seid Eurer Frau geg'eniiber auch Souahst, kem Ver-

gewaltiger. «
'0

Andere Frauen, die sich vom Gedanken des
absoluten Gebarstreiks abgrenzten, \jvell Sle

Kinder haben wollten, verfoehten die Idee
weiblicher Alleinerziehrung Oder, da dies fur

proletarische Frauen dkonbmlsch selten zu

verwirklichen war, einer geniemsamen Mur-
terschaft auf der Basis weibhcher >gegenseit1-

ger Hilfe<. Sie griffen u.a den Gedanken auto-

nomer »Muttersiedlungen« auf, YVIC ste
von

Aimée Késter in 2 Fallen aus Berlin benchtet

wurden, wo Frauen solches mi]
den lerzten

Jahren<< praktizierten.“ Der diesen Mutter-

siedlungen kann von Vorlaufennnen der heu-

tigen >>Frauenhauser<< gesproehen nerden
—

auch damals sollten Manner dart k'elnen Zu-

tritt haben. Eine Frau schneb in diesem Zu-

sammenhang in der >>Sch6pfung<c

heutzutage Frauen, die gar .nieht
die Absieht haben, fiir die Eraiehung 1hreriflmder
von anderen Hilfe zu erbitten, 1a, die noeh nic tern-
ma] einen Ehegatten brauchen, um eln Kll’ld zu erzre-v

hen.‘ Eine Bewegung von Murterfrauenh hat srch

ge‘;
bildet und diese Frauen 5in die kunnstgn unt
freiesten Frauen. Aber alle Frauen,

die mlt In

ruins
,

Liebe und Uberzeugung Mutter smd, haben, 50‘ em

sie freien Geistes sind, 1n helmllchen Stunden einen
inneren Groil, daB sie zum Mutterwerdenbeiiien
Ehemann und Ernahrer, einen .Herrn‘Lzmd

Ge 1e er,

einen Haushaltsvorstand benotigen.

»Es gibr namlich

51

Mfiglicherweise waren es auch solche Positio-

nen, die, obwohl noch weit mehr in der Min-

derheit als die Forderungen des SFB, viele

mannliche Anarchosyndikalisten in den Jah-

ren 1923 und 1924 auf den Plan riefen. Trotz

der Anerkennung der Frauenbiinde durch

den 13. FAUD—KongreB wurde von den Man-

nern eine éffentliche Leserbretkampagne im

»Syndikalist« gegen die Frauenautonomie

entfaciht, die in ihrer'Scharfe und Breite die

Kampfe gegen die Forderungen der anarcho-

syndikalistischen Jugendlichen und Siedler

noch fibertraf. Es seheint, als sei es diese

Kampagne zusammen mit der praktischen
>>Sabotage<< der Frauenorganisation durch das

ailtagliche Mannerverhalten gewesen, die die

ohnehin schwachen Frauengruppen spate-
stens 1927 zum Erliegen brachten. Das Desin-

teresse fernstehender Frauen dfirfte ein Ubri- ,

ges getan haben — es failt auf, daB in der Regel
bei mannlichen und weiblichen Anarchosyn-
dikalisten nur von den >>Frauen, Schwestern

und Tdchtern<< die Rede ist. An Ausdehnung
fiber diese eige‘nen Kreise hinaus konnte nicht

realistisch gedacht werden. Auch der alige—
meine Riickgang der anarcho—syndikalisti-
schen Bewegung spielte hier eine Rolle - so-

wohl fiir die engstirnige Haltung unter den

Mannern, als auch fiir die organisatorischen
MiBerfolge der Frauen. Diese Brief-Kampag-
ne wurde ausgerechnet von dem Diisseldorfer

Anarchosyndikalisten eingeleitet, der noch

1922 die Frauen zur >>oiffenen Rebelliom ge—

gen die Manner aufgreufen hatte, welehe »ih-

rer Frau gegeniiber . . . den Herrenstandpunkt
herauskehren 0ft bis zur brutalen Gewaltan-

wendung.«‘3 Unter dem gleichen Pseudonym
fragte dieser >>Espero<< nun: »Sind Syndikali-

-

stische Frauenbiinde notwendig?« Er, der an-

fangs nach eigenen Worten seine »ganze Kraft

in Wont und Schrift<< fiir den Aufbau des SFB

eingesetzt haben will, hatte auf einmal

»darfiber nachgedacht, wie unsere Organisation in

den Fehler verfallen konnte, durch Schaffung sepa-
rater Frauenorganisationen eine neue Klasse und ei-

nen Dua‘lismus aufzun'chten.«

Er verngich dies sehr >einfallsreich< mit der al-

ten Geschlechtertrennung in den Konfes-

sionsschulen und reduzierte das Problem auf

die Finanzfrage, wodurch er unausgesprdchen
Prioritaten setzte:

>>Mitgliedsbuch7 Nun, die Frauen, welche einen ge-
werblichen Beruf ausiiben, gehéren als zahlendes

Mitgiied der Organisation an und haben. .. diesel-

ben Rechte wie die Manner. Die Hausfrauen und

nicht gewerblich tatigen Téchter oder Schweslern
sind durch die Idee mit uns verbunden und werden
wohl aus dieser Ideengemeinschaft nicht irgendwel-
che Rechte herleiten. denn unsere Organisation ist
letzten Endes keine Versicherungmnstaltr . .«

Espero verwies, um seine Skepsis gegeniiber
den Frauenbiinden zu >untermauem< darauf,
daB z.B. hier in Dusseldorf der Frauenbund
dreimal neu aufgebaut wurde und >heute ist er

schon wieder zugrundegerichtetn13



Seine Frage »Sind syndikaiistische Frauen-
biimde notwendig?«, wurde im Folgenden von

dern Duisburger Ana’rchosyndikalisten Hein-
rich Rebscher >>glatt verneint«. Rebscher ar-

gumentierte scheinbar. im Sinne weiblicher

Emanzipation vom Mann, verwies die Frau
'

dabei aber auf sich allein, wenn er schreibt:

»Der erste Schritt zur Befreiung der Frau muB in der
Schlafstube geschehen und nicht in seibsténdigen
Organisationen. Die Frau, die ihrem Marine nicht
im Hause frei entgegenzutreten versteht, iernt dieses
auch nicht durch die Organisation.«“

Noch offener im Sinne des alten Antifeminis-

mus hatte Rebscher einige Wochen vorher im

>>Syndikalist<< formuliert:

»Die weibliche Arbeitskraft gehort schon von Natur
aus nicht in die Fabriken und Kontore . . . Einsichtige
Familienvéter sollten nicht auch noch die weiblichen

Familienangehorigen zum Ausbeuten fortschicken,
sondern sollten sie . . . im Hause iassen, damit wenig-
stens die miz‘nnlichen Erwerbslosen ihre Position be-
kleiden kénnen.«

Und seine foigenden Worte stecken voiler
mfinnlicher Uberheblichkeit, aber auch voll

Angst und Verbitterung des >entmanntem

Revolutionfirs, dem man seinen Wirkungs-
grad entzogen hat:

»Gibt es doch Familien, in denen Frau und Tochter
arbeiten, der Mann daheim kocht und aufwiischt,
weil er nirgends mehr Arbeit erhdlt. Vielleicht war er

zu radikal und konsequem in seiner Steilung als

Lohnsklave oder hat ilm eine weiblic/re Arbeitskrfli
verdrc’ingt. Jedenfalis ist mancher brauchbarc organ]
srerte Arbeitsmann schachmatt gesetzt.«‘5

Die Frau scheint nicht so brauchbar gewesc‘
zu sein — oder nur fiir andere Zwecke. In dc!

wfitenden offentlichen Reaktionen anarcho
syndikalistischer Frauen waren cs wiedcfm‘

besonders Vertreterinnen rheinischer GFUP

pen, die die Leserbriefe im »Syndikali5t‘
schrieben, vor allem Traudchen CaSP“.r
(Sfichteln) und »Franziska« (Krischer?, Dl“S

burg). Beide antworteten anf den miinnlic'hc’
Vorwurf, die Frauenbfinde héitten sich mic“

bewiihm, sinngeméifi das Gleiche:

»Wo smd denn die Organisationen der Manncr 1h”

Aufgaben bisher gerecht geworden? chcticrcn
(i

nicht auch recht vieie? Wenn den Frauen nul

dasselbe passiert wie den Mannern, so ist dasfct
entschuldbar, weil die Frauen erst anfangcn, 5“:11 Z}

1. v organisieren, wéhrend die Manner schon 561760 L

, .f 80 Jahren die Sohule der Organisation kcmzenfim
~

r Dies schrieb >>Franziska<< und Traudchen C35

“’9 pars fugte ihrem entsprechenden Artikel hi”

zu:

»Wenn wir so Iange in unseren Frauenbfindcn org“
nisiert sein werden wie die Ménner und leistcn dam

nicht mehr, dann habt ihr ein Recht zur Kritik. D0c

glaube ich, daB die Frauen, wenn sie erst crkmlnm
ben, was notwendig ist, ziiher und aufopfcrungsmi11
ger sein werden wie die Manner, weil daS SChO“ In

Wesen der Frau liegt,«”
' Bei beiden wurden auch feministische Gedan'

ken formuliert, wie sie etwa auf der Dfissc‘

dorfer Reichéfrauenkonferenz noch nicht 8“
'

traten. So bei >>Franziska<<2

»Wir kommen nun zum Hauptgrund. Will'um Sdel‘
kalistische Frauenbi‘mde eine Notwendigkeit SIn

Espero schreibt an einer Stelle ganz richtigi Die 0:
ganisatorische und geistige Unselbstfindigkcit d“

Frau ist eine Folge jahrhunderteianger Versklavung'
Diesen Gedanken mfissen wir weitcrvcrfolgcf“
Durch wen und an wen ist sie denn versklavt? GCwl
ebenso wie der Mann durch die kapitalistischcn V5?
héilmisse. (...)w Sie ist neben diesen gescllschflmx‘
chen Verhéltnisse noch in anderer Weisc vcrskli‘vk
durch den Mann! Es mag sein, daB dies zum TC” a"

die Eigentumsverhélmisse zurfickzufiihrcn fish?”r
damit ist noch nicht gesagt, daB sich diesc morahsclic
Unterordnung unter den Mann, die Miinncrmor“,
von selbst aufheben wird, wenn andere gescliSch?

I

liche Verhéltnisse auftreten. Der best? HEW” Int”:
gegen liegt in der Tatsache, tin/3 duck in der b65172!”
Sen Arbeiterschaft diese Miz'nnermoral var/ml" (f,
ist.(. . ’) Worauf int es denn zuriickzufiihrcn‘ dag d]:
Ménner ihre Frauen nicht in die Bundc geld":t m1,hen? Immer wieder haben wir héren mfisscnv

‘1

die Manner die Frauen von dem Besuch def Vc‘f‘
sammlungen abhalten! Auch unsere Kameradcn vb:
trachten ihre Frauen noch im allgemeincn 815 Hans]haltsbediente und wilifz'ihrige LiebesobjcktC! V0.1,einer gerechten Gleichwertung ist keinc Rch» 011;.Manner haben Angst davor, daB auch dic Frauc“noch in Versammiungen rennen, daB die Franc]dasselbe tun wie sie selbst. Dieser Zustand Nana.
iogisch und versténdlich! Erstens empfindcn J"1 i6Méinner gar nicht das Unrecht, das sie ngChcn' su
glauben sogar recht zu handeln. Sie kénncn die Frfwin ihrer anders gearteten seelischen Einst‘il u

c}
zweilens noch vie! weniger begreifen. als sich 50"" 3

zwei Menschen begreifen kénnen. Aus dem Gru“
q.

sind die Minner gar nicht in der Lage, dcn bCS‘chgc'nden Zustand der Ungleichheit der Rechtc dcr bcl
<1

Geschlechter auf alien Gebieten zu andcrn- 5c

n
wenn sie Engei wéiren, was sie aber nicht sind. 510613dern rauhbeinige Habenwoller! Es ist mm cinfl’”

r

ne Tatsache, dafl niemals in der Geschiclzlc Ci"? ’2:
schende Klasse Oder Schichtfreiwillig ihrc’ Pri”Infill”!
aufgegeben ha!.(. . .) Die Befreiung d!” Frail Mgr!
nur das Werk der Frau selbst sein.’ (. . ,) WM" ”1, ,faber den Frauen empfiehlt, diesen BefrciungSflkafljn
in der gemeinsamen Organisation mit den Mrm'“

V

in»a...“
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»Gau Barmen<< erstreckte sich von Barmen
bis zum Niederrhein, einschlieBlich Krefeld,
Siichteln, Diilken). Von 1928 his 1930 gab
nach dieser Quelle noch 1 syndikalistische Be—

triebsriitin, dies konnte Traudchen Caspars
gewesen sein.22

(. . .) Neben der Arbeit im Betrieb war Traud-
chen Caspars (ihre Spur verliert sich 1931,
nach dem Tod von H. Schmitz in Elberfeld, ei-
nem ihrer Partner in freien Beziehungen) wie
viele andere anarcho-syndikalistische Frauen
der Region, in der sozialistischen Sexualre-

formbewegung aktiv. Die rheinisch-bergi-
schen Anarchosyndikalisten waren hier schon
relativ friih engagiert. Bereits im Juli 1924 hat—
te etwa die Arbeiterborse GroB-Diisseldorf
Unterschriften gegen den §218 gesammelt
und eine offentliche Versammlung zum The-
ma >>Beseitigung des §218« organisiert.23
Traudchen Caspars und der Dfisseldorfer An-

»

archosyndikalist Johann Gerlach Wurden we-

gen einer iihnlichen Veranstaltung im Jahre

1925 zu Geldstrafen verurteilt, weil sie durch

Empfehlung und >>Bereitstellung<< von Emp-
féingnisverhiitungsmitteln >>unziichtigen Ge—

braueh<< im Sinne des §184 gefiirdert haben

sollten. In den ProzeBunterlagen erschien

Traudchen Caspars in der iiblichen — méinnli—

Chen —

Amtsbezeichnung als >>Ehefrau Johann

Caspars<<.24 Die Anarchosyndikalisten richte-

ten, wie auch spiter die Kommunisten, diesen

Kampf sowohl gegen Staat und Justiz, als auch

gegen die »Unzuchts«-moral der beiden

christlichen Konfessionen. Sie wiesen mit vie-
len proletarischen und biirgerlichen Kritikern
darauf hin, daB die Forderung nach »Sittlich-
keit<< im Umgang der Geschlechter zunfichst
einmal auf die Sittlichkeit der Lebens—und
Wohnverhéltnisse des Proletariats angewandt
werden mi‘lsse.« So sei es

>>heute an der Tagesordnung,‘ daB Vater, Tochter,
Mutter und Sohn, Schwester und Bruder oder alle

zugleich in gemeinsamem Raum schlafen, wohnen
und leben miissen DaB dies der beste Herd zur

B‘egriindung der >Sittlichkeit< ist, ist selbstverstfind- -

liCh.«(.:.)

Die Schilderung der proletarischen Wohnver-
hiiltnisse war nicht fibertrieben. Im Jahre 1927
kam etwa eine Erhebung des Reichsverban-
des der deutschen Jugendverbéinde u.a. zu fol-

genden Ergebnissen: -

v

'

»Jeder 10. Jugendlihe schléift mit einem Fremden im
Zimmer. Jeder 8. lebt in einer fibervolkerten Woh-
nung; Jeder 5. hat kein eigenes Bett.«25

(. . .)Hierzu wird von einer anarcho-syndikali-
stischen Familie aus Barmen eine Begeben-
heit berichtet, die auch die persénlichen Er-

fahrungen erhellt, die den. Sohn — wie viele
Kinder von Anarchosyndikalisten — von frfih
auf zum kompromiBlosen Freidenker werden'
lieBen:

»Wir Wohnten friih
Ben Wohnung,
ten hatten ein S
in >freier Liebe
nur: Sie hatte
von der evang

er in einer auBergewiihnlich gro-
wir waren zuhaus 6 Kinder! Die Al-
chlafzimmer fijr sich. Aber sie lebten
< miteinander, also, das hieB erstmal

n keinen Trauschein. Da kamen sie

elischen Gemeindeffirsorge und woll-

.er ins Heim stecken, weil das >unsitt-
r flogen aus der Wohnung raus — undmeine Alten haben dann doch standesamtlieh gehei-ratet.

‘Hinterher batten wir alle zusammen bloB 2 1/2Zimmer — und da kriegtest Du immer alles mit, wenndie Alten am Orgeln waren. Aber das hat keiner >un-siltlich< gefunden . . .2"

In Elberfeld und Barmen, wo es offenbar kei-
ne Syndikalistischen Frauenbi'mde gébe, wa-

ren die anarcho—syndikalistischen Frauen be-
sonders in der >>Gemeinschaft proletarischer
Freidenkew aktiv. Hier verdient besonders
die Barmer Linksradikale und spétere Anar-

chosyndikalistin Paula Berger unsere Auf-
merksamkeit. Als Hilfsarbeiterin wfihrend
des Krieges (»in einer SehieBpulverfabril<«)27
und spfitere Putzfrau war sie vor dem Welt-

krieg in derSPD, 1918 in der USPD, kurz dar-
auf im Spartakusbund und der KPD und ab
1921 bei der KAPD organisiert. Sie unterhiclt
u.a. freundschaftliche Beziehungen zu der

kommunistischen Stadtverordncten Krischey
und zu Hans Schmitz und wurde spéiter Mit-

glied der Gemeinschaft proletarischer Frei~
den‘ker und der >>Anarchistischen Vereini»

gung«
— »in der FAUD konnte sie sich ja nicht

organisieren — sie héitte schon gewollt«.2R In
den MEa'rz-Kéimpfen von 1920 spielte sie eine
aktive Rolle —

zusammen mit Frau Krischey
und 3 weiteren Arbeiterfrauen hielt sie be-
waffnet die Stellung gegen die Ehrhardt-
Truppen in der >>Marmeladefabrik<< am Ru-

dolfplatz.29 Paula Berger war zu dem Zeit-

punkt verheiratet und hatte eine Tochter.
Auch in den Kiimpfen und Verfolgungen von

1923 war sie eine wichtige Vertrauens: und

Kontaktperson —— des ofteren versteckte und

versorgte sie den flliichtigen FAUD—Agitator
Hans Schmitz. In ihrer Familie hatte sie »das

Sagen<<3° — ihr Mann legte ihr keine Hindernis—

se in den Weg, wofiir er von den méinnlichen

Genossen lediglich als >>Schwéchling<< gellin-
selt wurde; die Chance, die sie dabei hatte, fiel

demgegeniiber nicht so ins Gewicht. Paula

Berger starb im Jahre 1932.“

Anmerkung:
Zum Text: 1

(ism 43/1921

2 ebd.

3 >>Syn dikalist<<26/l 925
4 >>Syndikalist<<43/ l 921
5 >>Sch6pfzmg<<90/l921; in Diisseldorf einc glcichc

Versammlung vgl. >>Sch6pfung<< 76/1921
6 >>Sch6pfung<<95l1 921
7 >>Syndikalist<<43/l 921
8 Milly Wittkop-Rocker, »Was will dcr 317137“.

Berlin 1924

9 »Schb’pfung«56/1 921
10 >>Sch6pfung<<73/1921
11 ebd.

12 >>Sch6pfung<< 14/1922
13 >>Syndikalist<<33l1924
l4 >>Syndikalist<<4fil1924
15 >>Syndikalist<<43/1924
16 >>Syndikalist<<37l 1924
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igzspmtOko“ des 15 , Kongresses der FAUD, Berlin

20 Auskunft K. K., P. B.

Auskunft H. S.

des \I'Bgl. .Jahrbiicher des dt. Textilarbeiterverban—
, erlm 1926—1931

>>Syndikalist<<31/1924
>>Syndikalisr<<46ll925

verbfréteiuung des Reichsverbands def dt- JUECHd'

ger ”:1” Ch, zit. bex Hertha‘Siemenng, eduard Spran—

19
elbhche Jugcnd m unserer Zeiw, LCiPZig

32, S. 18
'

26 Auskunft H. S.
27 Auskunft P. B.
28 ebd.
29 Vgl. Lucas, Marzrevolution 1920, Bd.3, s. 157

’

30 AuskunftP.B.
1

AuskannevonH.s,,P.B.,R-B-

yggtchender Artikelist ein Kapitelauszug aus einer

Klan nirelchen
Arbelt von Dieter Nelles / Ulrich

Che-s» Siebt noch eine Flamme —- Rheinische Anar-

Yndnkalisten 1919—1945«. Die Arbeit umfaflt

Archswy enthalt Dekurnente, Ph'otos Literatur— und

bende
angaben; Sle w1rd von Ennnerungen noch le-

Nachkr
Genossen aus der SAJD (Asy-Jugend) und

gfinn gifimen ven FADD-Mitgliedern in Details er-

Wires.
“3

erd 1m Max 19861n der Reihe »Libertiire

nau—lnscmflf 1m Trotzdem-Verlag, PF, 7031 Grafe-

Kullu flr§ehelnen. Das Buch wird die P‘olitik und

und dunnuauven der rhexmschen FAUD beleuchten

gendl'le >>Opp051tionsbewegungen<< der Frauen, Ju-

Sam:
lchcn und Siedler 1n ihrem Verhiiltnis zur Ge-

S
..

Organisation darstellen.

afiaficrcr Freis 28.-DM; fiir VorbestellungenNor-
5

aisle
bis zum 1.3.86 zum Subskriptionspreis von

in]; tier Reine »Libertdre Wissenschafm erscheinen

Iibcdrlt]?
unft Wissenschaftliche Arbeitenz die sich mit

A dren Themen beschaftigen und die m unseren

Ugcn Inhaltlich Neues enthalten. Die kleineren

wslfflagenpedingen hijhere Verkaufspreise, deshalb

emcfinwn'odlc
Arbeiten durch Subskriptionspreise

hie:
wmglich ma‘chen. Wer eine solche Arbelt anzu—

Willcn
hat (sehrcxbt/geschrieben hat/extra schrelben

), sctzc such mit dem Verlag in Verbindung.

btr. .' Anarchafemin/smus

:1 Wir" hapen uns entschlossen, den in Nr. 16

v
gckundlgtcn Anarchafeminismus-Beitrag

on der Franzésin Gransac nun doch nicht im

F erscheinen zu lassen: Die Ubersetzung
WUrde Von Siggi Wissing nicht zu Ende ge-

rlifht, weil die Diskussion zur Hausfrauisie-

g und fiberhaupt zum Thema »Frauen und

[£30m in der deutschsprachigen Szene wei-

w YOTaflgeschritten ist, bzw. weil hier das,

mils
"1 diescn Thesen vorgetragen wird, langst

Ci:lmufgenommen wurde. Beispielhaft were

we.
def letzten Ausgaben von »Beitrt’z’ge zur

“"lSIIschen Theorie und Praxis« zu nennen.

auefngF’Ch kurz zum Inhalt: Rekurriert wird

ie {6 Bedeutung des informellenSektors,
Prorddle Hausarbeit, ffir die kapitalistlsche Re-

ies 33““ Herrschaftskritisch war und ist

‘0 Phase der vélligen Abhangigkeit und

efégrdrfickung der Frau durch den Mann. Al-

lggs: im Rahmen der gesellschaftlichen

refsfltstcilung war die Frau in ihrem Bereich
mit ldl‘

autonom. Ihre Identitiit war tolghch
Wicm'lcser gcsellschaftlichen und uberaus

Stischlgen Funktion verknfipft. Der kapltall-

rau

e Entw1cklungsproze8 hat die Rolle der

Sien ”-3: Wesentlich dadurch verandert, daB

Wiesun {llcht mehr nur allein auf den Herd ver-

en Sen 13‘, sendern gleichfalls Tell des formel-

pita“cktors lSt. Oder anders: der formelle Ka—

a t Emu-S kann auf die Frau als Produklens—
0T nicht verzichten. Diesen objektxven

ProzeB haben die Subjekte, im Rahmen der

feministischen Bewegung, selbst aufgegriffen
und als Méglichkeit der Geschlechteremanzi-

pation verstanden. Die Frau als gleichwertige
Partnerin im formeilen Arbeitsleben usw.,z

strukturell sollte dies die tendenzielle Uber—

windung des Patriarchats bringen. Daswaren,

so die Autorin, Fehleinschéitzungen, Verken-'

nung der eigentlichen Machtverhaltnisse,

analytisch zu kurz gegriffen, denn: Es stimmte

zwar, daB immer mehr Frauen im formellen

Sektor arbeiten (die damit zusammenhéingen- .

de vielfache Doppelbelastung fiir die Frauen

ist in diesem Artikel nicht angesprochen), je—
doch seien sie unterbezahlt, batten minder-

wertige Arbeiten zu verrichten usw. Ciou:

Zum einen habe die Integration der Frauen in

den formellen Arbeitssektor nichts zu dessen

Veranderung oder gar der Veranderung der

Frau beigetragen, im Gegenteil, die kapitali—
stische Reproduktion sei nur um einen Faktor

mehr gestarkt worden, hat sich durch die Ein-

beziehung der Frauen sozusagen noch ein

Stfickweit mehr vergesellschaftet. Zum ande-

ren: da die Frauen schlechter bezahlt seien,

minderwertige Arbeiten ieisten miiBten, im

Konkurrenzkampf um Arbeitsplatze benach—

teiligt werden usw. und ihnen gieichzeitig die

Identitat, die sie fiber die Funktion als relativ

autonome Hausarbeiterin hatte, genommen

wird, hat diese Entwicklung bei den Betroffe—

nen eine Identitfitskrise ausgelést. An die

Stelie des alten, das nicht gut war oder nicht

gut geheiBen wird, ist nichts qualitativ Gleich-

.wertiges, Anderes, Alternatives getreten. Ge-

sellschaftlich gesehen, ist damit nicht melhr ge—

lungen, als ein weiterer Beitrag zur Zementie-

rung kapitalistischer Stmkturen und Herr-

schaftsverhéiltnisse. Eine ehemals emanzipa—

torische Forderung hat sich also in ihr Gegen-

teil verkehrt bzw. sie muB neu fiberdacht wer-

den, vor dem Hintergrund dieses vorliiufigen

Ergebnisses.
Der SF wfirde diese Fragestellungen

—

Hausfrauen(—manner)lohn und Versiche—

rungs-[Rentenanspruch etc., berufliche

Gleichstellung bei gesellschaftlicher Verant—

wortlichkeit fiir die Kinder etc. —

geme in den

nachsten Nummern weiterverfolgen; Einsen-

dungen sind willkommen.
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.turgie und damit auch d

Mit dem Wiedererwachen des Anarchismus
im éfientlichen BewuBtsein in den 6061‘ Jah—
ren setzte sich auch die Tradition der Denun-
ziation fort. So werden beispielsweise die An-
archisten in Lady L. (1967) als chaotische,
streitlustige Bombenwerfer ohne jeglichenpolitischen Kontext und geldgierige (l) Nar-
ren gezeichnet, die sich gegenseitig austrick;
sen. Besonders in ltalien wurden die Anarchi-
sten zum beliebten Filmthema, so in Sacco
”."d Vanzetti (1970), einem Beispiel des »poli-tischen<< Thrillers, der nach dem Grundmu-ster von Costa Gavras »Z« (1969) geStaltet ist:Es geht gar nicht um die

' '

tung der beiden italienischen Anarchisten inden USA (Sie bildet lediglich die Staffage),sondem einzig und allein'um den jahrelangenProzeB und die Exekution der Anarchisten.Der Film fibernimmt die Hollywood—Drama-
ie Hollywood-Ideolo-

gie. Es wird nicht politisch analysiert, die
Emotionalisierung steht im Vordergrund, und
dem Zuschauer/der Zuschauerin wird kein

Raum zur Reflektion gelassen; er/sie wird von

einem geschlo‘ssenen Text totalitar dominiert.
Ein anderes Beispicl ist Krzalltdas Monster auf
die Titelseite (1973), der gewissermaBen die ll-

lustrierung der These Willy Brandts (in den
selbst Peter-Paul Zahl in seinem 1979 erschie—
nenen Roman Die Glz‘icklichen gewisse Hoff-
nungen setzte), der Anarchismus helfe nur

der Reaktion, darstellt. Der Chefredakteur
einer italienischen, rechtsgerichteten Zeitung
will die Geschichte eines Sexualmordes aus-

nutzen,‘um mit gezielten Verdachtigungen,
der Tater sei ein Anarchist, die gesamte Linke
zu diffamieren. Auch hier dominiert das Co-
sta Gavras-Konzept und die Anarchisten,
wenn es welche sind, bleiben farblos. Irgend—
welche politische Implikationen werden be-
wuBl vermieden.

»Wozu erzahlt er dies alles? Wollte er nicht
iiber Liebe und Anarchie schreiben7<< werden
jetzt vielleicht einige fragen. Ich wollte nur

aufzeigen, daB die Denunziation cles Anar-
chismus so alt wie der Film selbst ist. Aber

kommen wir mm zu dem angesprochcnen
Film. »Liebe und Anarchie« (Qriginaltitffli
Film d’Amore e d‘Anarchia, 1973) entstand 1“

einer Zeit, als die Terrorismus-Hysterie in der

BRD und Westberlin auf ihren l-Ir'jhepunkt
zusteuerte. Aus diesem Grund kam er 8110“
erst in diesem Jahr in unsere »Kunst«-Kino'5:
nachdem die marxistisch-leninistische Gueril—
la, die man gern als >>anarchistische Banditcn“
tituliert hatte, scheinbar in ihre Schrankcn
verwiesen worden ist. 1974 hatte der Westbcl”
liner rechtsliberale Tagesspiegel noch gcmel‘
det: »Etwa 20 bis 40 Anarchisten, die auch
nicht vor Mord zuriickschrecken wiirden, “3‘
ben nach lnformationen der Hamburger 5"

cherheitsorgane gegenwartig mit wechscln‘
dem Standort im. Bundesgebiet und in WCS“

berlin.«

Nun da diese >>schreckliche« Zeit anschCl‘.
nend voriiber ist, kénnen burgerliche Kritikcf
diesen Film bejubeln, was sie vor zehn Jahrcn
mit Sicherheit nicht getan hatter]. Bion Srcm—
born in Filmfaust lobt in seinen iiberfliissngcn



Efmerkungen fiber Filmsprache die Abhand—

i
“g dfir Liebe, die Sdedeutsche Zeitung nennt

u

n
»Slnnlich, frisch, aufregend und aktuell«,

almirKarsten Witte bezeichnet ihn in der Zeit

ws 'lqunder: »Hier konnen Sie alles sehen,
as

.‘hnen das Kino bisher'schuldig blieb«.

515 Isl nfltfirlich alles hahnebfichener Unsinn.

JCS? Film ist in der bewahrten, verlogenen

irad'tlon der Denunziation gedreht. Aller-

iTgsfil’scheint der Wolf im Schafspelz. Der
ell“ 1st Spekulativ, allein schon in seinem T1-

" L101“? Und Anarchie, zwei Sujets, die im

“:0 am fiberstrapaziertesten undl zngleieh

iei'lrbellchtesten sind. Lina Wertmiiller is!

no F eglsseiirin und Autorin dieses Filmsm e1-

"es :ll‘m‘féplgonin, Epigonin alsojenes Man-

Sch; Cf Spatcstens in Orchesterprobe seine ia-
schlfi‘plan Tendenzen offenbarte. Bros
211 Sgt

S‘Ch auch dann nieder, da-Bldie Mustk

“istc‘ICb-c und Anarchie<< von Fellinis Kompo-

ion 3
Nln0 Rota stammt. Wertmfiller speku—

Cfl\
“Tch cme routimerte Machart auf einen

thhasChcnden Film. Nicht zulctzt deshalb

erhielt sie einen Vortrag in Hollywood.— Sie ist

die Ausbeuterin der italienischen »Exotik«,

die abet nicht in die »Neue Welt<< verpflanz-
bar ist. 'Aus diesem Grund fiel wohl auch ihr

Hollywood—Film an den kinokassen durch.

»Liebe und Anarchie<< beginnt mit einer Pa—

noramaaufnahme im Jahre 1932, in der der

Anarchist Michele am FluBufer entlangléuft.
Nach einem Schnitt sehen wir ihjn im Astwerk

eines Baumes hangen. Die faschistischen Car-

abinieris haben ihn erschossen. Der junge'
Bauer Tonino, der Freund Mich'eles, starrt

ihn inmitten einer Menge von Schaulustigen
an. Es folgt eine Rfickblende. Withrend einer

Diskussion zwischen Toninos Vater und Mi-

chele fiber Sozialismus und Anarchismus fragt
'

der junge Tonino seine Mutter, was denn ein

Anarchist sei, worauf die Mutter antwortet:

»Jemand, der einen Konig totet, Bomben

wirft und dafiir gehéingt wird«. Damit haben

wir also die definition eines Anarchisten, von

der der Film bestimmt wird.

Exkurs

Bevor wir uns weiter mit dem Film beschiifti-

gen, sollten wir uns zuniichst einmal die Ge—

schichte des italienischen Anarchismus verge-

genwéirtigen. Die Entstehung einer anarchi—

stischen Bewegung in Italian ist vor allem auf

Bakunin zurfickzuffihren, der 1864 seine erste

»Revolutionéire Bruderschaft<< in Florenz

grfindete und im Herbst 1865 eine intensive

Agitation von Neapel aus begann. Die italie-

nischen Anarchisten beteiligten sich zunfichst
.

am Kampf fiir die Unanhéngigkeit Italiens.

Aber nach 1871 wandten sie sich wieder der

sozialen Revolution gegen Monarchie und

Republik zu. Im Herbst 1872 erklarten sie

dem Staat und seinen Institutionen den Krieg.

Nach zwei Jahren der Planung begann im Au-

gust 1874 eine nationale Insurrektion, die

aber von den offentlichen und privaten Arme—

en der Rechten niedergeschlagen wurde. 1897

entluden sich anarchistisch geprfigte Insurrek-

tionen fiber ganz Zentrad- und Sfiditalien. Bis

Mai 1898 hatten sie sich auch nach Norditalien

ausgebreitet und die Mailéinder Bevolkerung

hielt die Stadt vier Tage lang als Kommune ge—

gen die Regierungsarmee. Diese Revolten

wurden durch Ermordungen v'on Linken

durch Polizeiagenten und die steigende Infla-

tion sowie Arbeitslosigkeit ausgelost.

Die Anarchisten batten jegllichen Kompro-

miB wie Regierungsbeteiligung oder Wahl

zwecks allmfihlicher Verbesserungen abge-

lehnt. Stattdessen forderten sie das Volk auf,

fiber sich selbst zu bestimmen, das Land der

Kirche und anderer GroBgrundbesitzer fiir

sich in Anspruch zu nehmen, die Fabriken zu

besetzen und jene Fabriken zu offnen, die ge-

schlossen worden waren. Indem sie solch radi-

kale Positionen vertraten, zwangen sie andere

Linke, sich entweder mit ihnen zu solidarisie-

ren oder sich auf die Seite der Herrschenden

und der »Ordnung« zu schlagen.

Eine entscheidende Anderung vollzog. sich

nach 1900 mit der Einfiihrung des revoluiona-

ren Syndikalismus. Dieser sorgte fiir Direkt-

wahl von Arbeitern in Rate, die Produktion

und Distribution bestimmten. Mit dieser an-

tiautoritfiren Struktur und dem Generalstreik

als Taktik konzentrierten sie sich auf die Or—

ganisation eines Generalstreiks von dem sie

hofften, er wfirde den Staat erschfittern. Am

4. September 1904 konnten die Anarchisten

den Generalstreik ausmfen, der das Land vier

Tage lang léihmte. Das MiBlingen der Ent—

machtung des Staates entmutigte die Bewe-

gung und als ihr zweiter Anlauf 1907 scheiter—

te, verbot der sozialistische KongreB von 1908

den Generalstreik und verurteilte auch den

Steik von Beamten. Die Anarchisten jedoch

lbewegten sich auf eine bewaffnete Insurrek-

tion zu. 1914 brach eine Rebellion, angefilhrt
von Errico Malatesta und revolutionaren Syn-

dikalisten, in Ancona und ganz Zentralitalien

aus. Das Volk iibernahm das Land, und die

Ageten er Autoritét wurden aus ihren Amtern

gejagt und mit Versammlungen dies Volkes er-

setzt. So begann die »Rote Woche<<. Als die

erste Armee der Zentralregierung zur Quelle

derRevolution geschickt wurde, wurde sie ge-

schlagen und ihr General gefangengenom-
men. Doch die reformistischen Gewerkschaf—

ten und Sozialisten hintertrieben die Insurrek-

tion. Obwohl die Truppen mit 100.000 Mann

der Zentralregierung letztendlich erfolgreich

in der Niederschlagung der Revolte waren,

wurde die Bewegung dennoch nicht ausge-

loscht.

Als die Anarchisten 1919 eine weitere In-

surrektion in Angriff nahmen, wurden sie er-

neut geschlagen, und Mussolinis faschistische

Banden zerstorten die Kommunen und Koo-

perativen. Die Zersplitterung und das Versa-

gen der Gewerkschaften, die Betriebsbeset-

zungen im September 1920 zu unterstijtzen,

hatten die ganze Bewegung geschwécht und

MiBtrauen verbreitet.

Es begann die staatliche Repression gegen-
\

fiber den anarchistischen Organisationen, die

zerstort und deren Reihen dezimiert wurden.

In den zwanziger und dreiBiger Jahren setzten

die Anarchisten dennoch ihre Guerilla-Insur-

rektionen im Siiden fort, und sie versuchten

auch im Norden, Streiks und Aufstéinde

durehzufiihren. Sogar unter der erfolgreichen

Unterdrfickung ihrer Kommunen und Rate,

Massenverhaftungen und Exekutionen inbe-

griffen, erhielten sie einen organisienen

Kampf in der »Giustizio e Liberta (Gerechtig-
keits» und Freiheits—)Bewegung« aufrecht.2

Dieser Hintergrund muBte beschrieben

werden, um die oben genannte Definition des

Anarchisten ins richtige Lich! zu riicken.

Aber wenden wir uns wieder dem Film zu.

Nach der erwéhnten Rfickblendle kehrt Mi-

chele zu dem inzwischen erwachsenen, som-

mersprossigen Tonino zurfick und erklart:

»Ich bin zurfickgekommen, um Mussolini zu

t6ten.« Nach seiner Ermordung durch die Fa—

schisten tritt Tonino an seine Stelle. Er tut

dies nicht aus anarchistischer Uberzeugung;
es ist vielmehr eine Art Freudscher Eindruck

der anarchistischen Idee auf das Kind Tonino

und des Traumas, die Erm’ordung des Freun-

des mitansehen zu miissen, um aus dem nai-

ven, tolpelhaften Bauern einen »Anarchi—
sten« zu machen, der sich ffir die anarchisti-

sche ldee opfern will.

AnschlieBend wird der Handlungsort in ein

Bordell in der Via Flori in Rom verlegt. Toni-

nos Kontakt ist die expulsive Prostituierte Sa—

lomé. Und auch bei ihr spielt die Freudsche

Psychologie eine entscheidende Rolle. Salomé

ist zur Prostituierten und Anarchistin gewor-

den, weil sie vor Jahren die Ermordung ihres

anarchistischen Fast-Verlobten durch die Fa-

schisten mitansehen muBte. Und so ist sie kei—

ne gewohnliche Prostituierte: Sie ist eine pa-

trizische Prostituierte, leicht erkennbar durch

ihre blonde Jean—Harlow-Frisur. Ihre Kunden

sind die hohen Offiziere der faschistischen Mi-

liz, von denen sie zu jeder Zeit Bezahlung ver-
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langt (nur dem >>Genossen<< Tonino bietet sie

freien Sex an), und dabei zieht sie ihnen wich-

tige Informationen aus der Nase.

Spatoletti, der Chef von Mussolinis Ge-.

heimdienst und ein Faschist der ersten Stun-

de, ist Salomés Stammkunde. Auf seinem

Motorrad mit Beiwagen nimmt er Salome,
Tonino und Tripolina, cine andere Prostitu-

ierte, auf eine Landpartie mit, kurz vor der

Massenversammlung der Faschisten am 8. Ju-

li, auf der Tonino Mussolini toten soll. Tonino

verliebt sich in Tripolina, deren Name von

»Tripoli — dem Land der Liebe« abgeleitet ist.

Nachdem Spatoletti und Tonino die Frauen

im Bordell abgesetzt haben, fahren der Fa-

schist und der »Anarchist« zum Campidoglio,
dem symbolischen Sitz der remischen Regie—
rung. Der Rohling Spatolleti versucht in zwei

Disputen iiber Sex und Politik, Tonino zu rei-

zen. Dieser ist offensichtlich auf ‘beiden Ge—
- bieten sehr naiv. Schon auf der ‘nachtlichen

Motorradfahrt zum Campidoglio schwarmt

Spatoletti von den >>alten Zeiten<<L als die Fa-

schisten >>Anarchisten gejagt und verpriigelt<<
haben. Spater fahrt er fort: »Eure sogenann-
ten Massen sind verkiimmerte Pygmaen. Sie

haben ihre Seelen verkauft.« Und Tonino ant-

wortet: >>Elend, Commandante, ist fiir die

Massen; Mut ist nur etwas fur die Reichen.

Mir wurde beigebracht, es ist besser, sich zu

ducken und zu leben als erhobenen Hauptes
zu krepieren.«

Tonino hat Angst vor der bevorstehenden
Tat. Dies enthiillt er am néichsten Tag auch

Salome, wobei er auch seine wahren Tatmoti-
ve offenbart:

Tonino: Ich mulS es ausfiihren, auch wenn

ich kein richtiger Anarchist bin.

Salome’: Du bist ein AuBenseiter. Du ge-
horst nicht dazu. Wozu das Opfer, wenn du
nicht dazugehorst?
Tonino: Wenn ich’s tue, gehore ich dann da-
zu?

'

‘

Salome’: Natiirlich.

Am néichsten Tag versagt Tonino. An die--

sem Morgen soll er Mussolini erschieBen. Er

schléift bei Tripolina und Salomé will ihn am

Morgen wecken. Diese Konstellation ist na-

tiirlich in der Dramaturgie begriindet. Hatte
sich Tonino selbst einen Wecker ins Zimmer

gestellt, so ware der Handlungsverlauf ganz
anders. Doch so ist Tripolina in der Lage, Sa-
lomé daran zu hindem, ihren Geliebten zu

wecken. Tonino verschlaft. Nachdem er

schlieBlich aufwacht und seine Enttauschung
fiber sein Versagen mit dem Verpriigeln der

beiden Frauen kompensiert hat, beobachtet
er eine Gruppe Carabinieris, die zu einer

Routinekontrolle ins Bordell kommt. Er gerat
in Panik und eroffnet das Feuer auf sie, wobei
er, wild um sich schieBend, ausruft: >>Lang le-
be die Anarchie!« AnschlieBend steckt er sich
den Revolverlauf in den Mund und driickt ab.
Aber auch hier versagt er. Das Magazin ist
leer. Er wird schlieBlich nach einer Flucht

durch die StraBen gestellt, und Salomé schreit
in die Menge der teilnahmslosen Schaulusti—
gen: »Er hat es fiir euch getan«. Spatoletti
nimmt sich Tonino an, und was folgt, ist purerCosta Gavras: die Ermordung eines »politi-schen<< Attentiiters durch die Faschisten. Im

Geféngnis schlagen sie seinen Kopf solange
gegen die Zellenwand, bis er schlieBlich tot
ist- Der trockene, zynische Polizeibericht
fiber den Tod des >>Anarchiste

.
n« antizipiert

das graUSIge Geschehen.
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Alle Hauptpersonen konnen als Charakte-
re gesehen werden, die mehr oder weniger
Rollen anderer spielen. Sic werden der Ko-
mik ausgesetzt, da sie iibertrieben fiberzeich-
net werden. Sie bestimmen ihr Leben nicht

selbst, sondern strukturieren es vornehmlich
nach Filmpersonen. Salomé tragt die Frisur
der Jean Harlow, der blonden Gangsterbraut,
die Reichttum, Glanz und Luxus des Gang-
sters reflektiert. Tripolina wechselte ihren
Namen wegen Rudolpho Valentino und des-
sen Film The Sheik (1921). Auch Tonino spielt
nur den Anarchisten. Er will nicht Mussolini
aus anarchistischer Uberzeugung toten, son-

dern weil er etwas aus sich machen mechte,
auch wenn die Tat absurd ist. Zu diesem Spiel
gehort auch, daB er sagt: >>Tyrannen kotzen
mich an«.

I

Wertmiiller gibt die Prostituierten der La-
cherlichkeit preis; die Konkurrenz unterein-
ander innerhalb dieses puren kapitalistischen
Systems nutzt sie zu einer voyeuristischen
Fleischbeschau. Zugleich romantisiert sie die
Arbeit der Prostituierten in einer typischen

Fellini-Art auf eine gefahrliche Weise. ICh
mochte hier Pieke Biermann zitieren, die in

bezug auf Prostituierte sagte: »Sie (die Prosti-
tuierte) muB die Dea ex machina sein. W011"
sie die Kontrolle verliert, lauft sie totale 60'
fahr: fiir Seele und Kopf, Leib und Leben.
Wir wissen das sehr gut, und wir wissen auch,
daB in jeder Begegrnung zwischen einer Prosti-
tuierten und ihrem Freier das eine auf dem

>Spicl< steht: Wer gewinnt und wer verliert —

Geld oder Leben. Diese Bedingung ist allen
anderen Frauen nicht unbekannt, ebcnsowc-

nig die Talente, von denen ich spreche, Talen-

te, die nur Prostituierte haben. Wirhaben Und
kennen sie alle; allerdings mfissen die Prosti-
tuierten mit ihnen in Umgebungen umgchcn,
die man getrost als >fulltime—Schiitzengrabcn‘
bezeichnen k6nnte<< (taz, 21.6.85). Aber eben

diesen >>Grabenkrieg<< unterschlégt Wertmfil'
Ier ganzlich. Sie verharmlost diie Arbcitsbc-

dingungen und die Gefahren, denen Prostitu—
ierte ausgeliefert sind. Stattdessen beutct sic

auf eine schamlose Weise aus und spekuliert
auf einen >>blockbuster<<. Beispielsweise gibt



Landpurtie mil Domen

sic cine alternde Prostituierte, die sich selbst

ffir die >>italienische Josephie Baker« halt,

Skrupcllos der Léicherlichkeit preis.
Wcrtmiiller stellt eine diffamicrnde These—

Antithcse auf: Liebc steht fiir Leben, Anar-

Chic fiir Tod und sinnlosen Selbstmord. Es

herrscht fortwéihrcndcr Dualismus vor: das

Oftemlichc vs. das Private; Politik vs. Liebe;

TOnino vs. Spatoletti; Salomé vs. Tripolina.
SChon im erstcn Bild, in dem die beiden Frau-

en gemeinsam auftauchen, macht Wertmiiller
Cine grundlegcnde Unterschcidung: Salomé,
die fiir Politik und Anarchie und somit fiir Tod

Slclit, wird mit einem kiinstlichen Rot portra-
11cm, wahrcnd Tripolina, die fiir das Private,
die Liebc und das chcn steht, eine »natiirli-

Chc<<(l) Hautfarbc zugestanden wird. Demzu-

folgc dcfinicrt Wertmfiller den >>richtigen<<
Anarchisten auch als jemanden, dcr tétet. Es

SPiClt auch kcinc Rollc, wofiir er tbtet, son-

flrn einzig und allein, dafl er tétet. Es soll hier

"ICht der Versuch untcrnommen werden, Q6-
Walttaten von cinzelnen Anarchistcn zu negle-
fen, Einige italienische Anarchisten wéihlten

den ch der Gcwalt, um gegen die zynische
BTUtalitm der Herrschenden anzukfimpfen.

leXander Berkman sah 1892 in seinem At-

tentfilt cine revolutioniire Aktion im Interesse

CT Befreiung. In seinen Prison Memoirs ofan

Andre/list (dt. »Die Tat<<, SF—Red.) sehrieb_ er:

1)
‘9 Bcseitigung eines Tyrannen ist nicht

.

'03
gcrechtfertigt; es ist die héchste Pflicht

MES Wahren Revolutionérs. Das menschliche

.Cben ist wirklich geheiligt und unverletzt-

11:21.1. Abcr die Tétung eines Tyrannen, eines

FIndes des Volkes, kann in keiner Weise alS

1°
AUslt'jschung eincs Lebens betrachtet wer-

e“. Eincn Tyrannen zu beseitigen ist ein Akt

er BCfreiung, lebensspendend und die Gele-

genhCit ffir cin unterdriicktes Volk.«

Die Anarchisten beanspruchen in keiner
C‘SC cin Monopol auf Gcwalt, im Gegentell.
“Ch andcrc politische Gruppen wre Monar-

Der Altenltiter als Beschiifzer
1......—

chisten, Republikaner, Demokraten, Chri-

sten und Reaktionéire versuchten, Despoten

zu téten. DaB auch Anarchisten Formen der

Gewalt anwenden, sieht Alertander Berkman
in ihrem Temperament begrundet: file-emp-
finden Unrecht und Ungerechtigkeit Starker,
entriisten sich schneller fiber Unterdruckung

und es ist daher zuweilen nicht ausgeschles—
sen, daB sie in Form einer Gewalttat protestie-
ren. Solche Taten s-ind aber Ausdruck eines
individuellen Temperaments undmcht emer

bestimmten Theorie<<, schreibt er 1m ABC des
Anarchismus. Er sieht den Unterschied. zwi-

schen legaler Gewalt, auf die der Staat mit

56;
nen Institutionen ein Mpnopol ausulnt, un

>>illegaler<< Gewalt, die einZig und allein

daft:
dient, dem Feind Angst einzuflofien und :6

Allgemeinheit auf Unrecht aufmerksam zu

machen. Fur Berkman ist Anarchismus
dag

Ideal einer >>Gesellschaft ohne Qewalt und
Zwang, in der alle Menschen gleich sein un

in Freiheit, Frieden und Harmonie leben wer-

dcn.«

Aber genau dies denunziert Wertmiiller in

ihrem Film. Anarchie ist gleichbedeutend mit

dem Tod, mit dem Untergang.
Es ist die De—

nunziation all jener, die 1hr Leben 1m Kampf

fiir eine bessere Welt gab'en und geben. Und
Wertmijller scheut auch nicht vor der Imperti—
nenz zuriick, dieses Macnwerk der Denun21a-

tion mit einem Zitat Ernco Malatestas
zu be-

enden: »Ich méchte erneut melnen
Abscheu

ausdriicken, den ich gegenuber A-ttenta-ten
empfinde. Abgesehendavon, daB SIC schlim-

me Taten sind, sind sue dumme Taten, idenn
sie schaden genau der Sachei der ste dierien
wollten. Dennoch kennen diese Attentater

auch als Heilige betrachtet werden, aber nur

dann, wenn ihre brutale Tat ‘und Le1den-

schaft, die sie irregeffihrt haben, vergessen
sind, und die Dinge, deren man Slch ennnert,
werden ihr Martyrertum und das Ideal sein,

sie inspirierte.«
.

dalsm SF 18 sagte H. W. Marti/1 m bezug auf

Dos leichle Médchen und derXridrEliisl

Straub/Huillets Klassenverhiilmisse, daB w1r

solche Filme nicht linger fibersehen sollten.

Aber wir sollten auch nicht linger Filme wie

>>Liebe und Anarchie« ignorieren. Ich gebe
zu, daB es sicherlich wichtigere Probleme in

der Welt als den Film gibt. Aber wir sollten

seine suggestive Kraft nicht unterschéitzen.

Einen Teil unserer Aktivitaten diesem Gebiet

widmen. Auch wenn wir keine Filme produ-
zieren, sollten wir uns im Klaren sein, daB der

Film als Ware und Ideologietréiger entschei—

dend zur BewuBtseinsbildung' beitrégt. Und

dies ist nicht iu unterschiitzen.

‘ Diese lnformationen stammen von Philip S. Fo-

ner, einem der versiertesten Kenner der Geschichte

der US~amerikanischen Arbeiterbewegung, der

auch das erste pro—Labor Filmscripl A Martyr to His

Cause ausgegraben hat.
2 Die meisten dieser lnfnrmationen stammen aus

einem Pamphlet der Anarchisten aus San Francisco
- (abgedruckt in Jump Cut 4 ) sowie aus Errico Mala-

testas Anarchie (Westberlin: Kramer Verlag 1975)
und Daniel Guérins Anarchismus — Begriffund Pra-

xis (Frankfurt: Suhrkamp 1969).



Carl Einstein
. Brockenhaus

— Handbuch des Kunstwissens -

PARISER CORRESPONDENT 2 unbenutzte Metrobillets, ein Irri-
l

gator und Katalog der Galerie Lafayette.
I MONUMENTALER. Man verriihre eine Weltanschauung (siehe ein—

x schliigige Literatur) mit etwas Komplement'airfarbe, die durch

5 1/2 Verticale gehalten werden.
V

, SKULPTUR. Nimm einiges, setze in Raum und behaupte.Feh1thierzu
‘

dler Mut, gehe vertrauend in' die Sammlung der Abgiisse und

sprich von geschichtlicher Kontinuitit.
i

TURBINE siehe Schmalzlerche 1920.

KUNST = 99% Sch.; dies Geheimnis weitliiufiger Wirkung.
i SUBSTANZ siehe l’Ersatz.

l' MERDE. Werturteil des empfindsamen Idealisten, der das Privatpara-
dies ei-wartete. _

' LYRISMUS. Die schone Idiotie. '

BERGSON. Metaphysik des Zeitdrehs — also Verstarrung der Zeit.

ZEITSTUCK. Literarische Harmlosigkeit zerplatzte vor Papiermark.
EINSAMKEIT siehe Bierabend.

KONSTRUKTIV. Kreise kreis, Punkte negzitivpunkt gegen unpunkt
positiv; blau 1/Tog gelb; Zeichen Du.Tria;ig1e querend. ]che wir-

belnd gegen Chaounform.

RUHM. Aufjeden Maler 6 Monographien; a‘uch der Schriftsteller will

leben.
‘

KRITIKER, findest du die neue Vision, die neue Mystik,unmittelbare
Seele )(, so suche den dazu gehérigen Maler. Vermittelst reicher

Auswahl an Reproduktionen wirst du kaum in Verlegenheit ge—
raten.

Meist trifft man erheblich mehr K.-Schriftste11er als Maler. Das
Ziel der Malerei liegt in der Kri t i k; was mit ersterer aussohnt;zu-
maljeder beliebtere Maler leicht mehrere K.-Schriftstel]er erniihrt

:
und grazios von Literatur zu Literatur balanziert.

MONUMENTALER.Ste11e nichts ins Atelier, denn Riesenleinwand in
schwnrzem Rahmen, eine 2 Zentnerhantel, die Bibel und eine

i halbleere Cacesschachtel. Davon kann man

label 1
bequem und komfor-

eben. Vermeicle es, das Bild zu malen, sonst kéinnte der My-Lhus p1al7.en.\Venn du 05 aber nicht lassen kannst, beende es nie;
ringe trag isch. Am besten offne keinem die Ateliertiir; du tust dies
am leichtcsten, inde (in 'selber kein Atelier betrittst. Sei an Bier-

“ abenden einszun.

1'AU
1

SWEG. Wenn (lu verbliiffend wenig kannst, so ist dies keineswcgs
von Ubel. Gib Komisches 2.13, weiBe Wand gegen Strich. Das
Uncndliche oder Sehnsuclit nach Grauem machen sich in
GOUZlChC uusgczeichnet.i

I

BENUTZE 20—30% gemilderten Kubismus; Fa‘rbe ihn in van Googh
ein und verkoche dasselbe 10 Minuten in einer leicht bekommli-
Chen, abgelegten Weltanschauung. Schiittle das ganze behutsam
um einen Ingres umher uncl lies dabei vainity fair.

Es muB nicht unbedingt TAHITI sein; auchbei drei Wochen billiger
Ostseepension léiBt sich dergleichen leisten. Du firbst die Sonne

blau, gibst Meer als orangenes Traumgewiihl. Dazwischen stelle

einige gelblila Kisten verschiedener GrijBe. Nenne es ”Gespriich in

Abend“.

FUR PORTRAITS nimm keck WC Brille als Rahmen. Fast jades
Gesicht paBt hierein. Man wird deine Vision des Seelischen allgC-
mein loben.

SOUSMATISSE: wie er sich spuckt. Befestige drei Druetphotos. a)
Zwei Appel (Cezanne), b) die Badende (von Bondy), c) 16 Cirque
im Corridor. Das geniigt. Fiir Cafes und Kathedralen innerhalb des

deutschen Hoheitsbezirks und einiger Enclaven. Dem ganzen fiige
einen B2115. Knabenhose undjungfrauenoptik hinzu. Charmant bis
zum Kotzen. Vermeide jedoch jede Kritik anderer, indem d“
dauernd den bettibten Qberlehrer markierst.

MATISSE ZU GIDE: ”Voyez, comme c’est dessiné, cette main. A pré‘
sent que les Allemands n’achétent plus notre peinture, nosjeuncs
vont devoir apprendre a faire les mains.“

KOSMISCII. Runde wirble kreisende Kreise gegen Farbenkomple'
mentfire —

nenne es Raumwelt 153b.

MEISTERSCI-IAI’I‘. Nimm einen Akt Von Ingres, befestige ihm nuf

einern Grund Von Delacroix; den Vordergrund entnimm spiterem
von Googh unter Benutzung Cezannescher Bilderpreise. Schfimc
das ganzc und biege ihm einen SchuB Greco bei. Stelle es ZWCi

Wochen in den Schoneberger Regen. In dieser Zeit vertiffentlichsl
du am besten einen Artikel fiber die Riickkehr zur groBen, alien

Maierei, deren Sinn (lurch deine W'eiterfiihrung derselben endlich

gereclitfertigt wird. Du bist nun fiir die Entwirldungsgeschichte
der Malerei reif. (Sehr zur Erlangung sicherer Rente zu empfch-
len.)

PRIMITIVER: Du Bliimchen rein, leuchtendes wer tommt denn d“:

Angelicolmchen. Ziehc eineJungI'rau in die Liinge, statt Iiriislcfl

zwei zilronengelbe Piinktchen, das vegetarische1.eibchen ein ent—

haltsumes Dreieck, Gesicht einliiltiger Rhombus. Vor dir selbsl»

Melon ab zum Gebct. I—Iast du Rilkegelesen,so gib was MystischCS
zwischen.

Aus: Europa Almanach 1925. Reprint 1984 Gustav Kicpenheuer Verlag,
K

/

Leipzig und Weimar



*ALTE AUSGABEN DES SF:

Um ncueren Abonennten die Gelegenheit zu geben,
ihre Sammlung zu vervollstiindigen und bei Belfann-
ten und Interessierten zu einem gi‘mstigen Preis fur

den SF zu werben, machen wir foigendes Angebot:
{Fm 4 alte Ausgaben schickt ihr uns 10 DM (Schein,
UbCrweisung, Briefmarken). Welche Nummernihr
haben Wollt, schreibt ihr dabei. Zur besseren Onen-

tier1mg hier die Inhaltsangaben der noch lieferbaren

scchs Ausgabcn; zusiitzlich haben wir einemit An-

rnerklmgcn, Register, Vorwort, Rezensmn etc.

k0mmentierte »Nostalgie<<-Auswal1lnummer«
zu-

sammcngestellt, die ausgewfihlte Beitrégeaus
den

Nu"m’ncrn 0 bis 12 enthéiltjvgl. Anzeige ll'l dieser

Nummer).

Einigc wenige Restexemplare der Nummern 4 und

11 sind noch lieferbar — Ersatzbestellung angeben!

Nr.13: (64 Seiten)
* Zeit-Echo * Anarcho—Organisierung (FLI ete.) *
Kabelfernsehen * >>Containment...« * BakterlofllO—
giSChe Kricgsanféinge * Thoreau * Libertére i’ad-
agOgik * Interview mit Johannes Agnoii * Kntik an

S. Gcsell * Hochzinspolitik der USA 1k Progekte—

mCSSC * Landauers Aktualitiit * Ausbildungsver-

bot ir Nachruf at IAA-Geschichte *DAS in Spa-

niCn, II.Teil * Zeitschriftenschau * Buchbespre-
Chungen ~k Repression mit §129a * Kleinanzeigen,

hnutnah etc.

Nr.14: 64 Seiten)
I

.

~k Arbcgit, Entropie, Apokalypse und 35-Stunden—

* Geheimer NATO-Stfitzpunkt auf den Féi-

W031: Cruise auf U-Boote -

NATO-Plane
it Euro-

pawahlboykott ir Antipiidagogik contra Libertare

Pfidagogik * Gesell—Diskusswn * Das letzte Inter-
view mit Augustin Souchy; + Filmbesprechung pie
lange Hoffnung * Aufruf an Anarcha-Femmistm-

nen * Kritik an den Okolibertéren u.v.a.m.

rér

.15: 64 Seiten)
irKultigrnummer? * FLI-Treffen (Lutter) i: Auto-

‘ '

sdebatte * Interview mit A. Gorz ft
I11:12:11?ll‘ie/Irzcilrrng-Maschine * Hacker * Pédagogile-Dls‘.
Russian 1': F. Ferrer * Anti-Kriegs-Museum, em In-

terview * Europawahlnachschlag ‘k Mlgros-Oppg-
sition * Projektemesse * Souchy: Mexiko * R81-

mers: Oskar Kanehl * Faschismus
—

Antlfasehxsmus
* S.GeselI—Diskussi0n if Omon * Libertare Co-

mics * Venedig Veranstaltungsplan * u.v.a.

N .16: 64 Seiten) . ‘

*rVengdig-Berichte (5 Teile) * Feminismus und

'

‘

1984 = Die
Anarchismus (Vortrag aus Venedrg) ‘k

Ware (1. Clark-Vortrag aus Venedlg) ‘k Zur Wende

*7 IWF—Kritik * Kolumbien/Selbstverwaltung 1k

>>Atommfillpriester<< 'k Bu

Graf ~k >>Bakuninhiitte<<
- Erinnerungen von Fritz

Scherer 1k Nachruf auf Otto Reimers * Stowasser»

ProzeB * u.v.a.

ko-Bericht 1k Oskar M.
-

Nr. 17: (64 Seiten)
* A-Szene ir Industrialismus—Kritik, Teil 1 (Ansat
von Alvin Toffler) * Sozialstaat oder

Marktanarchi‘fit Bookchins Natur- und Evolutionsversténdnis

Menschenrechte ir Chile—Widerstandstage ‘k Puert

Rico Landbesetzungen 1hr Angst des Biirgers v
_

dem Anarchismus (Casas Viejas) * >>NiihrbodenforJ

schung<< Neonazis * Spuren der Besiegten (Rez.) i
Zeitschriftenschau * u.v.a.m.

Nr.18: (64 Seiten) (Kulturnummer)
* Theater im Zeitaiter totaler Medienwelt ir Vide-

ofront fir Kultur oder wat? i Wider die Vereinnah‘
mung * Uber Carl Einstein; mit seiner Rede fiber

Durruti 1* Das andere Amerika (Filme) fir Jean Vigo
(Filmemacher) * Streit urn den CNT—NachlaB {t

'

Tschernyschewski: Verwertung von Politik und Kul-

tur 1r Herrschaftskultur: Reise in irische Kniste i

A-Szene (FLI, AFN, >>Volksfront«), u.v.a.m.

Abonnierl!
*ABOAK’I‘ION!!!

Jade/r (let/die noch 1985 4 Nummern abonniert er-

hfilt den Comic von Peter Reichelt/Robert Jarowoy:
»Der Wilde Westen wie er wirldich wan (6,80 DM,
nus: Mérchen aus der Spaflguen‘lljia, Trotzdem-Ver-

lag) g r n t is. Wer gleich ffir 8 Nummem abonniert ‘

erhfilt zusfitzlich den Science-ficfion—Roman von :

Klaus Schiller: »Sie nannten sie Erdu (14.-DM, ‘

Trotzdem-Verlag).
‘

Rediaktion Schiwarzer Féden
1

Postfach E

7031 Gra‘fenau-1
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